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Seit man aus betrieblichen Grunden dazu iibergegangen ist, 
die groBeren K ra  ft maschinen fu udam en te in aufgeloster Bauweise 
auszufiihren, ist die Frage der durch diese Bauweise bedingten 
Neigung zu Erschtitterungen Gegenstand vieler Untersuchungen 
gewesen.

Bei solchen Anlagen sitzt die Maschine iiblicherweise auf der 
Fundam enttischplatte, welche ihrerseits auf nur wenigen Stiitz- 
saulen ruht, die mit der Sockelplatte verbunden sind. E rst 
diese Grundplatte steht m it dem gewachsenen Boden durch 
irgend eine der bautechnisch bedingten Griindungen in Ver- 
bindung. E ine solche Bauweise ist gegeniiber einem massiven 
Fundam entblock in sich sehr viel beweglicher und gerat dadurch 
in die unangenehmen Erzitterungen. E s  ist bekannt, daG ein 
solches Saulenfundament wegen seiner tragen Massen in Yer- 
bindung m it den federnd nachgiebigen Bauelementen ein schwin- 
gungsfahiges System  darstellt, welches iiber das ertragliche MaB 
von Erschtitterungen liinaus in Resonanz geraten kann. Hierunter 
versteht man die Drehzahlbereiche, bei denen die augenblickliche 
Betriebsdrelizahl m it einer Eigenschwingungszahl ganz oder 
nahezu iibereinstimmt. Gewohnlich erreichen dann die Er- 
schiitterungen ein unzulassiges MaG und haben dic bekannten 
Schaden fiir Mensch und M ateriał zur Folgę.

E s  ist daher wichtig, die Eigenschwingungszahlen solcher 
System e zu kennen. .A u f ihre Berechnung richtet sich deshalb 
das Augenmerk aller derer, die solche Fundam entę zu bauen 
haben. Im  Laufe der letzten zehn Jah re  etwa sind unter den 
verschiedensten Gesichtspunkten Formeln entwickelt und Unter
suchungen angestellt worden, die eine angenaherte oder exakte 
Erfassung der Eigenschwingungszahlen zum Ziele hatten1 .

Man ging andererseits dem Problem auch auf der Seite der 
Ursachen nach und versuchte, den eigentlichen Grund der 
Storungen, die Unbalanzkrafte und -momente, zu beseitigen. 
Die zu diesem Zwecke entwickelten Maschinen und Verfahren 
des Auswuchtens rotierender Maschinen2 sind weitgehend durch- 
gebildet und konnen auf alle normalen Falle m it Erfolg ange- 
wendet werden. Auch den Ausgleich der Maschinen m it hin- 
und hergehenden Massen beherrscht man.

Dahingegen fehlt der Berechnungsweise von Eigenschwin- 
gungszahlen von Fundamenten noch eine gewisse' Sicherheit 
und Allgemeingiiltigkeit. Das liegt einerseits an den durchaus 
nicht einfachen Berechnungsarten, andererseits an der noch 
unzureichenden Kenntnis der Bodeneigenschaften. Weiterliin 
sind oft die Voraussetzungen zur Berechnung zu eng begrenzt, 
so daG die gefundenen Formeln nicht in allen Fallen anwend- 
bar sind. Gerade aber die grundlegenden Annalimen sind fiir
die Gultigkeit der Folgerungen besonders wichtig.

A uf zwei wesentlich voneinander verschiedenen Gedanken- 
gangen ruhen heute die Yoraussetzungen zur Berechnung: auf der 
Annahme von Riegelschwingungen und auf der Annahme von 
Korperschwingu ngen.

Die ersten Betrachtungen iiber Fundamentschwingungen 
richteten sich auf das eigentliche Gerippe des Baues, auf die 
einzelnen Riegel. Diese konnen in Verbindung m it den auf ihnen

1 Von E h le r s , G e iger, M u ller , P ra g e r , R a u sc h  u. a.
2 Betriebshtitte, 3. Auflage, S. 175 ff.

ruhenden Lasten der Tischplatte und Maschine in beschleunigende 
Bewegung geraten.

Hierbei wird in der Regel die Masse der Tischplatte iiber den 
oberen Quertrager gleichmaGig verteilt, wahrend die Maschinen- 
last auf einen engen Raum , zum Teil punktfórmlg, angreift. Die 
Saulen selbst gelten ais fest eingespannt, sowohl in der oberen 
beweglichen Tischplatte ais auch in der Grundplatte, von der 
angenommen wird, daB sie ganzlich unbeweglich ist. Yon der 
Masse der Saulen wird ein gewisser Teil zu der schwingenden 
Masse hinzugeschlagen. Die Riegel selbst sind die eigentlichen 
Trager der E lastizitat. Ihre R iickstellkrafte und Riickstell- 
momente bei irgendwelćhen Lagenanderungen lassen sich be- 
rechnen, evtl. unter Beriicksichtigung der Langsverbindungen 
der einzelnen Riegel eines Fundam entes. Unter diesen Yoraus
setzungen errechnete man die linearen Schwingungen der oberen 
Masse fiir eine waagerechte und eine senkrechte Richtung. Mit 
Vorteil bediente man sich der Form el fiir die minutlichen Eigen-

300schwmgungszahlen n =   ̂ , wobei f die Durchbiegung (in cm)

bedeutet, die sich unter der statischen L a st in der betreffenden 
Richtung einstellt. LiiGt man dic Voraussetzung, daG die 
Saulen masselos sind, fallen und berticksichtigt die kontinuierlich 
verteilte Masse iiber den ganzen Riegel einschlieGlich der Saulen, 
so kommt man zu sehr umfangreichen Formeln. E s hat sich jedoch 
bei der rechnerischen Auswertung gezeigt, daB die obige Form el 
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n =  y  immerhin recht brauchbare Naherungswerte liefertc3.

Diese Betrachtungsweise der Riegelschwingungen ist auBer- 
ordentlich iibersichtlich und fiihrt iiberall da zu brauchbaren 
Ergebnissen, wo die Riegel, besonders die oberen Quertrager, die 
vorausgesetzte Nachgiebigkeit haben. Streng genommen aller- 
dings diirfte zwischen den Riegeln eines Fundam entes nichts 
mehr vorlianden sein. E s  ist jedoch gewohnlich so, daG eine 
kraftige Tischplatte, dereń Lócher zudem noch durch das Mą- 
schinengehause verstcift werden, die eigentliche Maschine tragt, 
so daB man kaum noch Einzelschwingungen der Riegel ais Ganzes 
erwarten kann.

So gelangt man ganz von selbst zu einer zweiten Betrach
tungsweise, bei welcher nur noch die Saulen ais elastisch, die 
Tisch- und Fundam entplatte dagegen ais starr angeschen werden. 
Das Maschinenfundament kann jetzt nur noch ais Ganzes 
schwingen, und zwar nicht nur ais M assenpunkt, sondern ais 
starrer Kórper m it 6 Eigenschwingungszahlen4. Die Móglichkeit 
dazu wird einerseits durch die elastischen Saulen, andererseits 
durch den nachgiebigen Erdboden gegeben.

In Ergiinzung der BlaBschen Auffassungsweise sei, mit dem 
Ziele einer weitergehenden Angleichung der Rechnung an die 
W irklichkeit, bei den Fundamentschwingungen das tatsachlich 
vorhandene Zweikorpcrproblem beriicksichtigt. E s  fehlt ja  auch 
nicht an Hinweisen, daB die Grundplatte, aus der die Stiitzsaulen 
herauswachsen und die auf dem nachgiebigen Grundboden ruht, 
wegen ihres betrachtlichen Gewichtes ais einzelne Masse, getrennt

3 Siehe P ra g e r , Berechnung der Eigenschwingungen von 
Rahmenfundamenten, Der Bauingenieur 1927, Heft 8.

4 Uber den Massenausgleich raschumlaufender Korper, Z. f. 
angew. Math. u. Mech. 1926 S. 429. Uber Fundamentschwingungen, 
Sonderheft S ch w in g u n g stag u n g  B ra u n sch w e ig , 1927. Schwin
gungen von Maschinen und Fundamenten und dereń Beseitigung, 
Sonderheft der Mitt. d. Ver. d. E.-W. 1929.



296 STEINBACH, FUNDAMENTSCHWINGUNGEN ALS ZWEIKÓRPERPROBLEM.
DER BAUINGENIEUR

1031 HEFT 17.

Abb. 1. Fundamentschwingungen 
ais Zweikorperproblem.

von den ubrigen, nicht zu vem achlassigen is t5. Abb. i zeigt sche- 
matisch die Grundplatte mit der Masse M „ die Tischplatte m it 
der Masse M2 und der auf ihr ruhenden Maschine P  und zwischen 
den beiden die Saulenstiitzen S, welche nur in der W aagerechten 
nachgiebig sein sollen. Unterhąlb der Grundplatte ist die all- 
seitige Beweglichkeit infolge des Bodens durch Federn B  sche- 
m atisch angedeutet. Massen und Federn sollen vollstandig von- 
einander getrennt sein. Die in den Federn S  und B  enthaltenen

Massen werden ais Zuschlage 
zu Mx und M, beriicksichtigt. 
Reib  u ng sei vern ach lassigt und 
das Hookesche Gesetz nahe- 
rungsweise fiir S und B  zu- 
grundegelegt. Ublicherweise 
werden nur kleine Schwin- 
gungen behandelt. Zu Mt und 
M2mógen die auf die betreffen
den Achsen bezogenen Trag- 
heitsmomente T x, T y und T 7 
gehóren. Zur weiteren Yerein
fachung dient die Voraus- 
setzung vollstandiger Symme- 
trie der Massen und Feder- 
verteilungen derart, dafi die 
Ruckstellkrafte in der Senk
rechten eine Resultierende 
haben, deren Richtung mit der 

Verbińdungslinie der beiden Korperschwerpunkte K j  und K 2 
zusammenfallt. Die Schwerpunkte selbst liegen oberlialb (bei M2) 
bzw. unterhąlb (bei Mj) der Angriffspunkte der federnden Saulen. 
Diese Gesichtspunktę sind zum Teil bautechnisch begriindet6, 

W ill man jetzt die Bewegungsgleichungen dieses Zweikorper- 
problems aufstellen, so wird der Schwerpunkt- und Momentensatz 
herangezogen. Wegen der besonderen Anordnung der zwei Korper 
sind die eingepragten K rafte , welche auf jeden Korper bei einer 
beliebigen Lage wirken, im allgemeinen von samtlichen Systcm - 
koordinaten (xl , y ,, x 2, y 2, z, rp, y\ y 1 , -/2) abhangig. Das heiBt etwa, 
daS eine K raft, welche ais Anwendung des Scliwerpunktsatzes —  
parallel in den Schwerpunkt versclioben, .d ort angreift, nicht 
nur Yerschiebungen in der Richtung ihrer Wirkungslinie sondern 
auch in anderen Richtungen und insbesondere auch Drehungen 
der Korper zur Folgę h a t7. Beispielsweise ergibt sich fiir eine 
K ra ft  in der y-R ichtung:

R y2 =  b u  J i  +  b j|  y 2 +  b13 <p +  b14 z .

Unter genauer Beriicksichtigung aller angefiihrten Voraus- 
setzungen, insbesondere der erwahnten Sym m etrie, lassen sich, 
wie an anderer Stelle8 ausfiihrlich dargelegt ist, folgende neun 
Bewegungsgleichungen aufstellen:

M, x , 4- alt Xj -I- a12 x 2 -f- a J3 xp — o

M, x 2 +  a;1 xŁ +  a22 x2 +  a23 y> =  0

Ty v» +  E>ci *1 +  a;. x , +  a33 y) '=  o

M l }’l +  Ł>u }’l +  t>12 }_2 +  <P =  O 

M, y , +  b2I y , 4- b22 y 2 +  b23 <p =  o 

Tjt g> +  b3, y ,  bsl y 2 + b 33<p =  o

T z v Xi +  CnZi +  c „  =  o 
Z? 4- c22 ‘/'% — o

M z +  dn z =  o

Die Gleichungen jeder Gruppe sind miteinander verkoppelt, 
wahrend die Gruppen unter sich voneinander unabhangig sind. 
Demnach beeinflussen die Schwingungsvorgange in einer Ebene 
nicht die in einer anderen. Aber die Verkoppelung jeder Gruppe 
bedingt, daO in einer Ebene Verschiebungen und Drehungen, 
deren Drehvektoren senkrecht auf der betreffenden Ebene stehen, 
nicht unabhangig voneinander sind.

Drei miteinander verkoppelte Gleichungen —  wie in Gruppe I 
und I I  —  bedingen je  drei Eigenschwingungszahlen, entsprechend 
den drei Freiheitsgraden. Die zwei Gleichungen der I I I .  Gruppe 
haben zwei Eigenschwingungszahlen und die letzte Gleichung 
eine Eigenschwingungszahl zur Folgę, so dafl im ganzen neun 
Freąuenzen zu erwarten sind. Die drei Eigenschwingungszahlen 
der 1 . Gruppe folgen, wenn a r  =  a gesetzt wird, aus der Gleichung:

3 2 I ał i
a u U i "

+  a [  1 
l M j 5

I a22
+ mT J-y

M n

an  aJ2 1 1 a l l  a 13 ] 1 a22 a 23

*̂ 21 ^22 T y Ml a 31 a 33 T }. M , a 32 a 33

Ml M, T y

alł WcT a 13
a2i a22 a 23
a 31 a 32 a 33

Eine ahnliche Gleichung 3. Grades ergibt sich fiir die 
II . Gruppe, wenn man a !k =  bik und Ty =  T x setzt.

Die drei Wurzeln ay, «2 und «3 einer solchen Gleichung 
hangen von Mt und M2 und je  nach der Gruppe noch von T x 
bzw. T y ab sowie von den a ik bzw. bilt. Durch die Verkoppelung 
derDifferentialgleichungen einerGruppe kann daherResonanzsclion 
bei einer geringen Unbalanz auftreten, unabhangig von der Lage der 
Maschinenachse. Hierin liegt die wesentliche Erw eiterung der

3 ° °Betrachtung iiber die einfache Form el n =  hmaus, die nur

eine einzige R ichtung und keine Drehung und keine zwei Korper 
beriicksichtigt.

F u r  die I I I .  Gruppe folgen ais Eigenschwingungszahlen, 
wenn wieder co2 =  a gesetzt wird, die zwei Wurzeln aus der 
Gleichung:

o ( C11 i c22 \
"  t , , )

+ 3 aA + ...I _
+  t , J - T  t Zj t , 2

C11 c 12

C21 c 22

Hierbei handelt es sich 
um ein reines Drehschwin- 
gungsproblem von zwei 
K orpem  m it den Tragheits- 
momenten T z l und T z 2, 

Die letzte Gleichung 
ergibt ais Eigenfreąuenz 

d,
a —

M, ist;

lichen Form el n

5 R a u sc h , Berechnung von Darapfturbinenfundamenten, Beton 
u. Eisen 1928, S. 396. E h le r s , Schwingungen von Danipfturbinen- 
fundamenten und EinfluB der Bodenbeschaffenheit auf die Fundament- 
bemessungund -gestaltung. Sonderheft d. Mitt. d. Ver. d. E.-W. 1929.

6 Siehe E h le r s , a. a. O.
7 Siehe auch R a u sc h , Berechnung von Maschinenfundamenten 

ais elastisch gestutzt schwingende Scheiben, Bauingenieur 1930, 
Heft 13 u. 14.

8 Dissertation d. Verfassers: Beitrag zur Frage der Schwingungen 
von Maschinenfundamenten insbesondere bei Kraftmaschinen, Darm
stadt 1930.

—  , wobei M =  Mx +

dieser Ausdruck 
kommt der zumeist iib-
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n
am nachsten und legt in 
diesem Falle  eine Eigen- 
schwingungszahl fiir eine 
reine senkrechte Bewegung 
fest.

D ic rechnerische Aus- 
wertung der obigen Glei
chungen bereitet keine 
Schwierigkeiten,sofern man 
alle Konstanten beherrscht. 
W ahrend das bei E rm itt
lung der Massen und Trag- 
heitsmomente leicht fallt, 
ist man bei den Koeffi- Abb. 2 . Fundamentschwingungsmodell.
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zienten der Ruckstellkriifto und -momente (aik, taik usw.), 
soweit Bodenkrafte in Frage kommen, zunachst noch unsicher. 
E s  ist jedoch moglich, aus statischen Versuchen diese GroBen 
zu ermitteln.

Zur praktischen Erprobung der Ergebnisse wurden an einem 
Laboratorium smodell (Abb. 2) im Sinne obiger Ausfiihrungen 
Versuche angestellt. Die Koeffizienten der R iickstellkrafte 
wurden nach statischen Methoden experimenteil bestimmt und 
hiernach die zu erwwtenden Eigenschwingungszahlen errechnet.

E s  ist natiirlich auch moglich, bei einem wirklichen Fu n 
dament die Koeffizienten rein rechnerisch zu erfassen oder 
gegebenenfalls graphisch.

E s  ist lediglich eine praktische Frage, ob man schneller auf 
dem ReiBbrett oder am Modeli zu brauchbaren Ergebnissen 
kommt, wobei noch zu bedenken ist, daB es oft genugen wird, 
m it einer Genauigkeit von 5%  der W irklichkeit nahe zu sein. 
Man sollte ohnehin, schon m it R iicksicht auf die Verlagerung der 
Resonanzen infolge Reibung, m it den Betriebsdrehzahlen weiter 
von den Eigenschwingungszahlen entfem t bleiben.

Die auf dem oberen K asten desModelles vorhandeneMasehine, 
welche in W irklichkeit die Kraftm aschine darstellt, ergab bei
i lirem Anlauf, wobei die Drehzahl m it Hilfe von Widerstanden

reguliert wurde, kritische Tourenzahlen, bei denen das Modeli 
in erhebliche Erschutterungen geriet. Diese Drehzahlen atimm ten 
nahezu mit den errechneten Eigenschwingungszahlen des Modells 
tiberein. Im  M ittel betrug der Fehłer etwa ± 3 % . ’ Man kann also 
sagen, daB eine praktisch hinreichende Genauigkeit erreicht 
wurde. F iir  das Modeli ist das natiirlich nicht verwunderlich, da 
es im Laboratorium  stets moglich ist, irgendwelche Yoraus- 
setzungen mit groBer Arinaherung zu ver wirklichen.

Hierm it ist natiirlich nicht die alleinige Richtigkeit der Auf- 
fassung von Kórperscliwingungen eines Fundam entes erwiesen. 
Vielmehr wird es so sein, daB manche Fundam entausfiihrungen 
mehr unter dem Gesichtspunkt der Riegelschwingungen, andere 
mehr ais Kórperschwingungen zu betrachten sind. Sind jedoch 
wesentlich starre und umfangreiche Korper elastisch gelagert 
und spielt auch noch die Nachgiebigkeit des Bodens eine nicht 
zu vernachlassigende Rolle, durften die Freąuenzen aus der 
Betrachtung von Kórperschwingungen der W irklichkeit am 
nachsten kommen. Diese werden jedoch erst dann zu brauch
baren Ergebnissen fiihren, wenn iiber das Verhalten des Erdbodens 
hinreichend genaue und umfangreiche Yersuchszahlen vorliegen- 
aus denen das elastische und auch dampfende Verhalten des Bau, 
grundes hervorgeht.

DIE S T A H L B A U T E N  DES NEUEN S T A A T L IC H E N  E L E K T R IZ IT A T SW E R K E S IN M ONTEVIDEO.
Von Dipl.-Ing. Th. Ricken, Vereinigte Stahlwerke A.G., Dortmunder Union.

II .
I .  A llg e m e in e s .

Das neue staatliche Elektrizitatsw erk Montevideo, iiber 
dessen allgemeine Anordnung und tiefbauliche Durchbildung 
ein Aufsatz im vorigen H eft dieser Zeitschrift erschien, verdient 
aucli hinsichtlich seiner Stahlbauten, die eine umfangreiche 
deutsche Arbeit im Auslande darstellen, gebiilirende Beachtung.

M it R iicksicht auf ihren Zweck und die innere Einrichtung 
kam fiir  die Hochbauten der Zentrale ais Baustoff nur Stahl in 
Frage.

Die Verwaltung in Montevideo schrieb fiir die Stahlbauten 
allgem ein . Siem ens-M artin-Qualitat m it einer Mindestbruch- 
festigkeit von 42 kg/mm2 und 20%  Dehnung vor. Die zulassige 
Beanspruchung wurde festgesetzt auf:

1 12 5  kg/cm2 ohne Wind,
1 12 5  +  25%  =  rd. 1400 kg/cm2 einschl. Wind und

Nebenkraften.
Die in die Berechnung eingesetzte W iridbejastlrag betragt 

150 kg/m 2 senkrecht getroffener Flachę.
Die allgemeine Anordnung der Gebaude geht aus dem in 

Abb. 1 dargestellten Langsschnitt und GrundriB der gesamten 
Zentrale hervor. D er Langsschnitt ist in Richtung von Norden 
nach Siiden gefiihrt.

An den etwa 43 m hohen Kohlenturm  schlieBt sich in siid- 
licher Richtung das Kesselhaus m it seinem Nebengebaude, dem 
Tankhaus, an. H ieran reiht sich das Maschinenhaus (Dampf- 
turbinenhalle), ferner das Kom m andohaus m it vorgelagertem  
Biirohaus und schlieBlich das Schalthaus.

Die Fundam entoberkanten samtlicher Gebaude liegen m it 
wenigen Ausnahmen auf der K o te  4,5 m iiber dem Meeres- 
spiegel. Diese Hóhenlage wrurde gewahlt, um die Gebaude vor 
dem Eindringen des Hochwassers zu schutzen. Die in den nach- 
stehenden Ausfiihrungen angegebenen Hóhenlagen der Gebaude 
und Zwisehenbiihnen beziehen sich nicht auf die Fundamentober- 
kante, sondern auf ±  o.

I I .  D ie  e in ze ln en  G ebaud e

1. D a s  K e s s e lh a u s .
Dieses, zur Aufnahme der acht W asserrohrkessel, einschl. 

der erforderlichen H iifsapparate dienende Gebaude bedeckt etwa 
40 x  37 m2 Grundflache und hat bis zur Oberkante des Bunker- 
aufbaues ca. 36 m Hohe. A is Tragkonstruktion wurde das in 
Abb. 2 skizzierte Yollwandrahm ensystem  gewahlt.

Um die Montage giinstiger zu gestalten und die Bunker- 
trager, welche m it den Mittelsaulen zusammen ais fiinfstielige 
Rahm en wirken, fortlaufend durchfiihren zu konnen, wurde ein- 
hiiftigen Rahmen der Yorzug gegeben. A is starres Koppelglied 
ist die Kohlenbunkerkonstruktion zwischen die beiden Seiten- 
rahmen eingeschaltet. Die Spannweite dieser Seitenrahmen 
betragt 12 ,75  m, ihre Entfernung voneinander 9,646 m. Die 
Hohe bis Oberkante Riegel ist ca. 24 m.

Wahrend die Lasten der eigentlichen Kesselkonstruktion 
(Kesseltrommeln, Wasserrohre und W asserkammern) von einem 
besonderen Stahltragwerk aufgenommen werden, ruhen die 
Feuerungen m it Wanderrosten und Aschenbunkern, die gesamten 
Kesselwande, sowie das nicht unerhebliche Gewicht der Yor- 
warm er auf der in Hohe -j- 8,7 m gelegenen Biihne, die ais Feue- 
rungsflur zu bezeichnen ist. Diese Biihne ist ais Betonbiihne 
zwischen stahlernen Deckentragern ausgebildet und fiir eine 
N utzlast von 1500 kg/m2 berechnet. Sie wird aus konstruktiven 
Griinden auBer durch die Hauptsauleń noch durch besondere 
Zwischensaulen unterstiitzt. Durch 6 in der Biihne liegende 
Offnungen, welche mit Lichtgitterrosten abgedeckt sind, wird 
der im untersten Teil des Kesselhauses liegende Aschenkeller be- 
liiftet und belichtet.

Dem Kesselhausdach fallt eine wreit groBere Bedeutung zu 
ais die einer einfachen Dachkonstruktion. AuBer den 40 m iiber 
die Seitendacher hinausragenden und je  70 t  schweren Schorn- 
steinen, die durch besondere Zwischentrager von der Rahm en- 
konstruktion aufgenommen werden, sind auf den Dachern der 
Seitenhallen noch die zur Erzeugung des Unterwindes fiir die 
Feuerung und zur Erhóhung des Schornsteinzuges erforderlichen 
Yentilatoren mit zugehorigen Antriebsmotoren aufgestellt —  
eine Anordnung, der man in Deutschland selten begegnet. Die 
Schornsteine sind die hóchsten in ganz Sudam erika. Durch eine 
besondere Zwischenkonstruktion stiitzen sie sich gegenseitig ab.

Dicht an den Seitenwanden sind an der Dachkonstruktion 
noch die Uberhitzerelemente im  Gewicht von je  36 t  aufgehangt. 
E tw a  erforderlichen Maschinenverschiebungen auf dem Kessel
hausdach wurde durch Einsetzen einer beweglichen Einzellast 
von 1,8  t, dem schwersten Motor entsprechend, Rechnung ge- 
tragen.

Uber dem 10  m breiten M itteischiff des Kesselhauses erhebt 
sich die 12  m iiber die Seitenhallendacher hinausragende Bunker- 
anlage. Ih r Fassungsverm ógen von 3x00 m3 entspricht der fiir
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Brennstoffmcngc. Entsprechend der Einteilung des Kessclhauses 
ist auch der Bunker durch Trennwande in 8 Silozellen eingeieilt, 
von denen jede 2 Auslauftrichter besitzt. Abb. 3 zeigt einen 
Querschnitt durch die Bunker sowie dereń GrundriC.

Zur Fiillung der Bunker ist iiber den Zellen ein endloses, 
iiber Tragrollen laufendes Transportband mit eingeschalteteni 
Abwurfwagen vorgesehen. Dieser besitzt zwei seitliche Aus-

O.KBunker

Abb. 3.

wurfrinnen, durch die eine gleichmaBige Yertcilung der Kohle 
auf dic einzelnen Zellen erreicht wird. Das Transportband wird 
von dem spater beschriebenen Kohlenturm  aus beschickt.

Zu beiden Seiten des Transportbandes sind Laufstege (Be- 
dienungs- und Kontrollstege) angeordnet. Diese sind mit Gitter- 
rosten abgedeckt, um eine Verschmutzung durch sich ablagernden 
Kohlenstaub zu verhindern.

Die Aufnahme des Windes auf die Langswande, sowie die 
Bunker und Schornstcine erfolgt durch das in Abb. 2 dargc-

Schwerfallige vermieden ist. Abb. 6 ist das fertig montierte 
Kesselhaus m it nahezu vollendeteni Kohlenturm , vom Meere 
aus gesehen.

2. D a s  M a s c h in e n h a u s .
Die sich zwischen das spater beschriebene Tankhaus und 

Kommandohaus einfiigende Maschinenhalle hat 39 ,3 1 m Lange
und 30,2111 lich te Breite. Ais 
Tragsystem  wurden unten 
eingegespannte Fachwerk- 
saulen mit frei aufge- 
lagerten Fachwerkbindern 
gewahlt. Die Saulen, dereń 
nordliche Reihe Liisten aus 
den Biihnen und dem Dach 
des Tankhauses aufnimnit, 
und dereń siidliche Reihe 
entsprechende Belastungen 
aus den Biihnen und dem 
Dach desKommandoliauses 
erhalt, haben 5,56 nr Ab- 
stand. In Hohe +  8,7 111 
befindet sich an beiden 
Langswanden eine Appa- 
ratebuhne von ca. 3 ,1  m 
Breite, die fiir eine Nutzlast 
von 25ookm /m 2ausgebildet 
ist. Ferner tragen die Saulen 
die ais kontinuierliche Voll- 
wandtrager ausgebildete 
Kranbahn fiir den Ma
schinen hauslauf kran von 
100 t Nutzlast. Die Kran- 
trager sind durch seitliche 
Laufstege ausgesteift.

Die Dachkonstruktion besteht aus den Fachwerkbindern 
mit Pfetten und Dachverband. A is Eindeckung wurden Asbest-

Abb. 4.

Abb. 5.

stellte Rahmensystem . Der Wind auf die nordliche Giebelwand 
und die S.chornsteine wird durch die m it dem Bunkertrager zu
sammen ais mehrstielige Rahm en ausgebildeten Mittelstiitzen, 
wie auch durch die 38 cm starken, masśiyen Langswande auf- 
genommen.

Abb. 4 zeigt den Beginn der Kesselhausmontage (Bauzu- 
stand vom 1 1 .  Ju li  1930}, Abb. 5 das bereits fertig aufgestellte 
westliche Schiff des Kessclhauses, im Hintergrunde die Anfange 
des Schalthauses. Beide Aufnahmen driicken die gut propor- 
tionierten Formen der Rahmenkonstruktion aus, bei der alles

Abb. 6.

zement-Platten (Everite) gewahlt. F iir  die Dachentliiftung ist 
eine iiber das ganze Dach durchlaufende Dachlaterne m it seit-
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lichen feststehenden Jalousien vorgesehen. F iir dic Berechnung 
der Dacher kom mt infolge der klimatischen Verhaltnisse in Mon- 
tcvideo keine Schneelast in Frage.

F iir  die Aufnahme der W indkrafte auf die Giebelwand und

30,ZO

Abb. 7 .

der Brcm skrafte aus dem K ran  wurden in beiden Langswanden 
(Zwischenwande zum Tank- und Kommandohaus) im Mauerwerk 
liegende Yerbande vorgesehen. Die W indkrafte auf das Dach 
sowie die Brem skrafte aus der Laufkatze werden von den bereits 
erwahnten unten eingespannten Fachwerkstiitzen aufgenommen.

des Raum es ist eine Hausturbine fiir 750 kW -Leistung unter
gebracht. F iir die Turbinensatze kamen lediglich Montage- 
fundamente in Stahlkonstruktion zur Ausfiihrung, welche spater 
einbetoniert wurden und dann ais Bewehrung fiir die endgiiltigen 

Eisenbetonfundamente dienen.
Kleinere Biihnen in Stahlkonstruk

tion fiir die Pumpenmotoren undKonden- 
sationshilfsmaschinen bediirfen keiner be
sonderen Erwahnung. Um eine gute 
Belichtung und Entliiftung der unteren 
Raum e (Pumpengrube usw.) zu sichern, 
wurden dic Biihnen mit „Lichtgitter- 
rosten" (durchlaufende Tragstabe mit 
zwischenliegenden Zickzackstaben) ab- 
gedeckt.

Samtliche Biihnen- und Treppenge- 
lander wurden ais blankę Fittingsgelander 
ausgefuhrt.

Abb. 7 stellt einen Schnitt durch das 
Maschinenhaus dar, wahrend Abb. 8 eine 
Aufnahme von der bereits aufgestellten 
Stutzenreihe mit Kranbahn an der Kom- 
mandohausseite wied ergibt.

3. K o m m a n d o - , B i ir o -  u n d  
S c h a lt h a u s .

Diese GebSude sind ais Stahlskelett- 
bauten ausgefuhrt. Das Kommandohaus 
enthalt 3 Obergeschosse zur Aufnahme von 
Schalt-, Kon troll-und Registrierapparaten. 
Der obere Raum  in Hohe -(- 16 ,7 m ist 
ohne Zwischeństiitzen und durch ca. 2 1 m 
spannendeFachwerkbinderiiberdacht. Die 
Belichtung erfolgt auOer durch die Fenster 
auch durch das im mittleren Teil mit 
Drahtglas abgedeckte Dach. In Hohe der 
Untergurte ist der Raum  nach oben durch 
sine Glasdecke abgcschlossen.

Das westlich dem Kommandohaus 
vorgelagerte Biirohaus ist zweigeschossig 
ausgefuhrt und enthalt an sich nichts 
Besonderes. Das Schalthaus m it ca.
15,4  x  47,5 m Grundflache und ca. 25 m 

Hohe enthalt 4 Zwischendecken, die teilweise die erheblichen 
Lasten der Schaltapparate aufzunehmen haben. F iir  die Biihne 
+  9,5 m betragt beispietsweise die N utzlast 2240 kg/m2.

Abb. 8 , Abb. 9 .

Annahernd in der Mittelachse des Maschinenhauses sind die 
beiden Turboaggregate von je  25 000 kW  Leistung und die zu- 
gehdrige Kondensationsanlage aufgestellt. In  der Nordostecke

Die Dacher des Schalt- und ICommandohauses sind, wie 
auch das Dach des Maschinenhauses, m it Asbestzementplatten 
abgedeckt. Das Dach des Biirohauses ist in Stam pfbeton zwi-



DEKiimlJ!kkt:Ij7EU’U RICKEN, STAHLBAUTEN DES NEUEN STAATL. ELEKTR1Z-WERKES IN MONTEYIDEO- 301

schen stahlernen Dachtragern ausgefiihrt und begchbar. Zur 
Aufnahme der Windlasten dienen die massiven AuCenmauern 
und cin in der Trennwand zwischen Schalt- und Kommando-

Abb. 10.

haus liegender Verband. Abb. g zeigt die Konstruktion des 
Kommandohauscs wahrend der Aufstellung, Abb. lo  das fertig 
montierte Kommando- und Schalthaus.

4. K o h le n t u r m  u n d  T a n k h a u s .
Der der Nordwand des Kesselhauses vorgelagerte 43 m hohe 

Kohlenturm  m it 10  x  6,6 m Grundflachc ist in Fachwerk- 
konstruktion ausgefiihrt. Der obere Teil ist ausgemauert und 
entbalt 2 Biilmen zur Aufnahme des Becherwerks- und Trans- 
portbandantriebes, sowie der Kohlenaufgabevorrichtung. Im  
Innern des Turmes ftihrt eine Treppe zu diesen Biihnen, von denen 
aus auch dic inneren Bunkerlaufstege crreicht werden konnen.

In  dem sich zwischen Kessel- und Maschinenhaus erstrecken- 
den 7 ,1 m breiten Tankhaus sind die 4 zur Kesselspeisung die- 
nenden W assertanks von jc  ca. 270 t  Bruttogewicht unterge- 
bracht. Die auf +  8,7 m Hohe gelegenen Raum e dienen ais 
Schalt- und Speiseraum. E in  auf der Ostseite befindliches 
Treppenhaus fiihrt zum Tankhausdach, von wo aus auch das 
Kesselhausdach und die aufieren Bunkerlaufstege begangen 
werden konnen.

B e i Ausbildung der Dachentwasserung mufite auf die um- 
fangreichen, meist wolkenbruchahnlichcn Regenfalle- in Monte- 
video Rucksicht genommen werden. Dic Querschnitte der Rinnen 
urid Abfallrohre entsprechen ungefahr dem 2 %-fachen der 
deutschen Verhaltnisse. Nach Vorschri{t der Verwaltung in 
Montcvideo wurden die Dachrinnen in Gufieisen ausgefiihrt.

Die Gebaude der Zentrale, die sich in Nord-Siidrichtung, 
ca. 20 m  von der Uferm auer entfernt, erstrecken, wirkten mit 
ihrer nahezu durchlaufenden W estfassade ais ein geschlossenes 
Ganzes: Die senkrechtlaufenden Fensterbauder verleihen dem 
Bauw erk ein straffes Aussehen. Durch die niedrigere, et was 
hervortretende Front des Biirohauses wird eine angenebmc Ab- 
wccliselung erzielt.

III . Um fang der Lieferung und Montage.
Die Gesamtlieferung um fafit ca 2700 t Stahlkonstruktion. 

Hierin sind nicht einbegriffen die Sondcrlieferungen, wie Treppen, 
Gelander, Fenster, Tiiren und Tore, ferner Jalousien, Glasdecken, 
Dachrinnen und Abdeckrostc.

Dic Yerteilung des Gesamtgewichtes auf die einzelnen Ge
baude ist folgendc:

Kesselhaus ............................................................ 1355  t
Maschinen- und Tankhaus einschl. Biihnen- und

Turbofundamente ................................................... 5 7 °  ..
Schalt-, Kommando- urid B i i r o h a u s ................... 7 I 3 »
K o h le n tu rm ..................................................................... 55 ..
Dachkonstruktion des W erkstattgebaudes . . . 7 ..

F iir dic Bearbeitung der ersten 3 Gebaudegruppen standen 
dem technischen Buro und der W erkstatt insgesamt nur 4 Mo- 
nate zur Verfiigung. Die Verschiffung nach Montevideo erfolgte 
mit 8 yersebiedenen Frachtdampfern. F iir den Yersand wurden 
vom Ycrlassen der W erkstatt. bis zur Ankunft auf der Baustelle 
durchschnittlich 6 W’ochen benotigt.

Die Konstruktionsteile wurden auf besonderen Kahnen 
(Scbuten) vom Seeschiff zur Baustelle befórdert.

Abb. i i  zeigt die Auslademole fiir die Stahlkonstruktion.
Wegen der kurzeń Lieferzeit mufite die Baustelle m it neu- 

zeitlichem Montagegerat reichlich ausgeriistet werden. Das Gerat 
wurde in einer besonderen Schiffsladung von Deutschland her- 
iibcrgeschafft.

F iir die Montage des Kesselhauses wurde ein uber ein 
Seitcnschiff reichender Portalkran benutzt. Zuerst wurde das

Abb. 11.

westliche, dann das óstliche Kesselhausschiff aufgestellt. Aus 
den Abb. 4 und 5 ist der Portalkran ersichtlich. Die Bunker- 
montage erfolgte mittels zweier Schwenkmaste, die auf dem 
Kesselhausdach Aufstellung fanden. Die iibrigen Gebaude, wie 
Maschinen-, Tank-, Kommando-, B iiro und Schalthaus wurden 
in iiblicher Weise m it Schwenkmast montiert.

Die gesamte Stahlkonstruktion und ein grofier Teil der 
Sonderlieferungen wurde in ca. 4 ]/2 Monaten aufgestellt. B ei 
dieser an und fiir sich knapp bemessenen Zeit mufi noch be- 
riicksiehtigt werden, dafi lediglich die Bauleiter und Monteure 
aus Deutschland heriibergereist waren; dagegen wurden sam t
liche Fach- und Hilfsarbeiter erst in Montevideo eingestellt.

Die Lieferung und Montage der gćsamten Stahlkonstruk
tion erfolgte durch die Vereinigten Stahlwerke A .-G ., und zwar 
wurde die Konstruktion des Kessel- und Maschinenhauscs 
sowie des Kohlenturmes, ferner die gesamte Montage, auch die 
der 64 111 hohen Schornsteinc, von der Dortmunder Union, A b
teilung Briickenbau, ausgefiihrt; die Konstruktion des K om 
mando-, Biiro- und Schalthauses lieferte das W erk Wanheim 
in Duisburg-Wanheim.
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Yon Zwil-Ingenieur F. Lange, Dusseldorf.

"Obersicht: Beschreibung iiber dic Lage und Notwendigkeit des 
Bauwerkes, dic Raumverteilung und betriebstechnischen Dispositionen, 
die Bauweise und die Bauformen, dic Konstruktion und die Gleich- 
gewichtsberechnung, dic Nutzlasten, die Bodenprcssung, die Ausfiih- 
rnng und die Bauzeiten, der Materialaufwand und die Baukosten.

L a g e  u n d  N o t w c n d ig k e i t  d es  B a u w e r k e s .
Das Bauw erk liegt im  Areał des stadtischen Schlaclithofes 

der Stadt Dusseldorf unm ittelbar am AnschluBgleis des Giiter- 
bahnhofes Derendorf.

Die Notwcndigkeit desselben ergab sich dadurch, daB infolge 
des vermehrten Yieh-Auftriebes die alte vorhandene Halle zu klein 
geworden w ar und zwar infolge der yeranderten Marktlage, nach

-J9.S)

Abb. 1.

der friiher drei M arkttage wochentlich vorgesehen waren und 
heute nur noch ein solcher in Frage kommt. AuBerdem ist die 
alte Halle nach den neuen veterinarpolizeilichen Bestimmungen 
vol!kommen unzulanglich.

Das Bauprojekt sah vo r:
1 . die Umanderung der llinrichtungen der alten Halle nach 

den neuen Bestimmungen,
2. einen Erweiterungsbau siidlich der vorhandenen Halle m it 

den GrundriBausmaBen von rd. 40/40 m und
3. die Unterkellerung des Erweiterungsbaues fiir die gefor- 

derten Stallungen.

R a u m v c r t e i lu n g  u n d  b e t r ie b s t e c h n is c h e  D is p o s it io n .
Die nachstehende Beschreibung behandelt dic vorstehenden 

Punkte 2. und 3. von bestriebs- und bautechnischen Gesichts- 
punkten betrachtet.

Der gesamte Neubau enthalt rd. 26 000 m3 uinbauten Raum . 
(Abb. 1 KellergeschoBgrundriB.) In diesem uinbauten Raum  sind 
enthalten:

1 . eine 8 m hohe H alle m it Seitenraumen von insgesamt 
1450 m2 GrundHache fiir den Viehhandel (Stande fiir 
rd. 400 Stiick  GroBvieh),

2. 1450 m2 Stallungen im Keller (Stande fiir rd. 250 Stiick 
GroBvieh),

3. zwei seitliche Heuboden, die mittels Abwurfschachten mit 
Erd- und KellergeschoB in Yerbindung stehen, von je 
110 0  m3 Raum inhalt und

4. die erforderlichen Nebenraume, wie Raum e fiir Tierarzt,
Hallen meister, Viehtreiber 
und A rbeiter, sowie dic 
nótigen Abortanlagen, die 
samtlich teils in der Halle, 
teils im Vorbau unterge- 
bracht sind.

Die Einrichtung der M arkt- 
halle besteht aus Stiinden mit 
verzinkten Eisenholmen, den da- 
hinterliegenden Handelsgangen 
und dcm geforderten Unter- 
suchungsgang fiir die Ticrarztc, 
auBerdem sind in der H alle vier 
Waagen aufgestellt worden.

Aus Gelandeplatzmangel 
muBten die Stallungen in die 
Keller gelegt werden; die E in 
richtung ist allen neuzeitlichen 
Gesichtspunkten entsprechend 
geschaffen worden. Die Y er
bindung m it der M arkthalle ist 
hergestellt mit zwei im Vorbau 
untergebrachten Rampenund mit 
einem Aufzug. Sowohl die Halle 
ais auch die Kellerraum e erhalten 
fiir die Abfiihrung der entstehen- 
den Diinste eine kiinstliche 
Luftabsaugung.
B a u w e is e  u n d  B a u fo r m e n .

Von dem Gedanken aus- 
gehend, móglichst viel Tageslicht 
sowohl in die ErdgcschoBraume 
ais auch in die Keller zu bringen, 
ergab sich, daB Skelettbau an- 
gewendet werden muBte. Die A n
wendung von Eisenkonstruktion 
kam aus dem Grunde nicht in 
Frage, weil infolge der starken 
D unstentwicklung diese en tweder 

hatte verkleidet werden mussen oder infolge ófteren Anstrichs die 
Ausgaben fiir Unterhaltung sich sehr teuer gestellt hatten. Nach 
sorgfaltiger Priifung wurde daher ais Bauweise ein Eisenbeton- 
rahm en-Fachwerk gewahlt. (Abb. 2, 3 und 4.)

Aus den betriebstechnischen Dispositionen in Verbindung m it 
den vorgenannten bau- und liiftungstechnischen Forderungen er- 
gaben sich dann die Raum - und Querschnittsformen, wie diese 
in den Abb. 2 und 3 dargestellt sind. Insbesondere sei noch 
darauf hingewiesen, daB die gesam te Kellerdecke vollstandig 
ohne Langstrager ausgefuhrt wurde; der Grund fiir diese Aus- 
fiihrungsart ergab sich aus den liiftungstechnischen Anordnungen, 
die vorsehen, daB insbesondere die im Keller befindlichen Stallungen 
kiinstlich gut entliiftet werden konnen. Diese ununterbrochenen 
Untersichten der Deckenflachen sollen bewirken, daB die unter der 
Decke befindliche schlechte L u ft ohne Hindemisse von dem in der 
M itte der Kellerdecke angebrachten Lu ftkanal angesaugt wird.

h  Dseniefan 
csTi Berefirler Be/on 
EZ~1 Sttmpf-Beion 

Mauenrerk in vert 
3 Ze/nenlmSrtel 

,— , Vorhondenes 
—  Mouemrk
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^ / M 0 dy y + / M 1 dx h

j ; / y 2 dy +  / h 2 dx

K o n s t r u k t io n  un d  G le ic h g e w ic h t s -  
b e re c h n u n g .

Das gesamte Bauw erk ist vom  Dach 
bis zur Griindung in Eisenbeton ausgefiihrt 
worden. Sam tliche Tragformen sind statisch 
so ausgewertet, daB móglichst gut und leicht 
aussehende Tragglieder erzielt wurden.

D ic Heubodeniiberdachung besteht aus 
kreuzweise bewehrten Dachplatten und 
Zweigelenkrahmen m it ungleichen Stielen.
Die Decke der Seitengange der groBen 
H alle (ErdgcschoBdecke) ist aus kreuzweise 
bewehrten Platten und m it im Rahmenstiel der H auptlialle 
eingespannten und auf den AuBenstiitzen frei gelagerten 
Tragern ausgefiihrt.

Die groCe M arkthalle ist mit Zweigelenkrahmen mit ge- 
sprengtem Riegel iiberbaut; die Einspannung der Trager der 
Decke unter den Heubodcn ist bei der Gleichgewichtsberechnung

Abb. 3.

Entluftung im Keller in der Langsrichtung der Bauwerke 
im mittleren Tragerfeld ein Luftkanal durchzufiihren 
war. Urn etwa 1,50  m2 DurchlaBąuerschnitt zu erhalten, 
wurde der Quertrager im M ittelfeld etwas hoher ausgefiihrt 
ais die ubrigen Trager und im Sinne der W irkung der Schub- 
spannungen durchbrochen.

vcrw ertet worden. Die Stiitzweite der Eisenbeton binder betragt 
25,50111. Aufier der normalen Belastung aus Eigengewicht und 
Schnee ninimt der Hauptbinder die gesamten śeitlichen Wind- 
lasten, dic auf die Langswande des Bauw erkes treffen, ent- 
sprechend auf.

Unter Beriicksichtigung der verschiedenen Tragheits
momente in Riegel und Stielen erfolgte die Berechnung des 
Horizontalschubes ais Unbekannte nach der umgeformten 

Arbeitsgleichung, ohne Beriicksichtigung der 
Norm alkrafte bei der Form anderung:

Abb. 2.

hiclt auBer einer Dichtung unter der Auffiillung einen besonderen 
Belag, der unter „P erm it"  111 der Fachw elt bekannt ist.

Die vom  Verfasser in Verbindung m it dem stadtischcn 
Hochbauam t vorgeschlagene freie Uberspannung der groBen 
M arkthalle wurde, weil diese Ausfiihrungsart 
gegenuber der Ausfiihrung m it Stiitzen nur 
6000 M Melirkosten ergab, jedoch groBere bc- 
triebstechnische Vorteile bot und gute Innen- 
formen versprach, gem  angenommen.

Von baulichen Gesichtspunktenbetrach- 
tet liegt hier ein Bauw erk vor, bei dem 
die konstruktivcn Form en A rchitektur sind, 
d. h. die Erfiillung der betriebstechnischen 
und statischkonstruktiven Bedingungen er
gibt sowohl dic Au Ben- ais auch die Inncn- 
formen des Bauwerkes, dereń W irkung dem 
Empfinden und dem U rte il' des Beschauers 
iiberlassen bleiben soli. (Abb. 5.)

Die Horizontalsclnibe aus scnkrechter und 
waagerechter Belastung ergeben nacheinander 
16,80 t  und 1,7 3  t/Binder.

F iir dereń Aufnahme wurden die 
cntsprechenden Zugeisen in den Tragern 
der Kellerdecke eingelegt. D ic Ausbildung 
des Gelenkes am Fu Be des Binderstieles er
folgte m it umschniirten senkrechten Eiscn- 
einlagen m it dem Umschnurungs-Durchniesser 
von 20 cm. (Bewehrung der Ilaupttrag- 
konstruktionen Abb. 4.)

D er EinfluB der Warni espannungen 
konnte unberiicksichtigt bleiben, da bei 
einem Warnie unterschied von ±  1 5 0 sich 
die Spannungen nur um 1,5 %  erhóhten.

Die Platten und Trager der Kellerdecke 
sind ais kontinuierliche Konstruktionen in 
der iiblichen Weise berechnet und durćli- 
gebildet wrorden.

Samtliche Innenstiitzen haben Einzelgriindungen, dagegen 
die Wandstiitzen Streifengriindung erhalten; die Ausfiihrung 
beider Arten wurde in bewehrtem Beton ausgefiihrt.

Besonders zu bemerken ist noch, daB fiir die kiinstliche

Die samtlichen Wand- und Deckenflachcn des Kellers 
(Stallungen) sind zw-ecks W annehaltung und Yerhinderung von 
Tropfenbildung aus Dunst m it 5 cm starken Bimsbetonplatten 
verkleidet und iibeq5utzt.

Sowohl Keller, wie auch ErdgeschoB fu Bboden waren im 
Gefalle herzustellen, es ergab sich daher insbesondere fiir den 
ErdgeschoBfuBboden eine hohe Auffiillung. Ais Belagc wurden 
im K eller Klinkerplatten gewahlt, der ErdgeschoBfuBboden er-



F iir dic Ausfuhrung der Eisenbetonarbeitcn wurde gobaggur- 
ter Rheinkies und hochwertiger Zement, m it Ausnahme in der 
Griindung, verwendet; diese wurde m it Normalzement lier- 
gestellt.

Insgesamt kamen zur Yerarbeitung:

2 500 m3 Kies,

12  000 Sack Zement,

165 t  Rundeisen.

Die G e s a m tb a u k o s t e n  betragen rd. 550000 M, liicrvon 
entfallen auf den Rohbau 200 000 M.

Abb. 5 .

den Halle kam, wurden fiir die gesamten Rohbauarbeiten nicht 
ganz drei Monate Arbeitszeit benotigt.

Die Ausbauarbciten erforderten noch rd. zwei Monate, so 
daB die gesamte Bauzeit nicht mehr ais fiinf Monate betrug.

Der Entw urf wurde von der Entwurfsabteilung des stadt. 
Hochbauamtes aufgestellt, die Bauleitung lag in den Handcn der 
Abteilung, Ausfuhrung desselben Amtes, beide unter der Leitung 
des Beigeordneten M e y e r ; die Konstruktionen sind vom  Ver- 
fasser entworfen und berechnet worden; der Rohbau und Teile 
des Ausbaues wurden von der F a . Georg B e c k e r  Bauaus- 
fuhrungen G. m. b. H. D iisseldorf-Frankfurt (Main) ausgefuhrt.
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N u t z la s t e n :
Dacher: Wind und Schneelasten nach den 

minist. Bestimmungen.

Heuboden: 700 kg/m2.
Kellerdecke: 800 kg/m2.

B o d e n p r e s s u n g : 
bei gutem Kiesboden 2,50 bis 3 kg/cm2.

A u s fu h r u n g  u n d  B a u z e it e n .
Anfang Mai 1930 wurde m it Ausschachten der 

Baugrube begonnen. Innerhalb 14  Tagen wurde 
die gesamte Ausschachtung, das ist die Bewegung 
von rd. 10  000 m3 Boden, mittels zwei Greifbaggern 
mit maschinellem Antrieb ausgefuhrt.

Dic Griindung sowie Umfassungswande der 
Keller und die Lichtschachtwande und -boden 
wurden eingestampft, wogegen alle iibrigen Bau- 
teile in GuGbeton ausgefuhrt wurden.

Ende Ju li w ar der gesamte Rohbau seitens 
der ausfiihrenden Firm a fertiggestellt; einschlieC- 
lich des Zeitaufwandes fiir die Ausschachtung, wo
zu noch das schwierige Unterfangen der anliegen-

Sut/e/i.M.Sf sprom. fierschnflty

«
fióge/St sprom  

-Je/S * *26
gige/S* Sprom StfinleMS

B E F A H R B A R E  D EC K EN .
Yon Martin Sattler, Berlin-SchOneberg.

O b ersich t. Angabe des łicchnungsganges nach dem bisher 
geubten Verfahren. Gegeniibcrstellung tler Ergebnisse der alten Be- 
rechnungsueise und derjenigen der Neufassung der Eisenbetonbestim- 
mungen. Vorsclilag fiir eine abgeanderte Fassung der Bestimmungen.

Durch die Neufassung der „Bestim m ungen des Deutschen 
Ausschusses fiir Eisenbeton" ist die an dieser Stelle bereits des 
ófteren besprochene Berechnung von Deckenplatten m it Einzcl- 
lasten wieder in den Vordergrund des Interesses getreten. Der 
Zweck vorliegender Ausfiihrungen soli der sein, eine Gegeniiber- 
stellung der Deckenabmessungen zu bringen, die sich

I. nach dem jetzt allgemein angewendeten Verfahren, und
II .  nach der im Entw urf fiir die neuen Bestimmungen vorge- 

schriebenen Berechnungsweise 
ergeben.

F iir  die in Spalten 2— 6 der Tabelle auf Seite 305 angegebenen 
Werte wurde die Verteilungsbreite nach Abb. 1 an den Auflagern

m it —, in Feldm itte m it 2/3 1 und der t)bergang zwischen beiden

in den jetzt geltenden Bestimmungen festgelegten W erten ent
sprechend der Zulassung durch das Stat. Priifungsam t der Stadt.

Baupolizei Berlin fiir seinen Bezirk nach der Parabel y  ==

(1—x) f der Berechnung zugrunde gelegt. Die fiir die Erzeugung 
des GróBtmomentes maBgebende Laststellung fiir Decken unter 
Durchfahrten m iteinerVerkehrscinheitwurde durch Yersuchsrech- 
nung fiir jede Spannweite ermit-
telt und zwar mit den auf 1 lfdtn P - j i e z r . f - i tjs

-> *<—- 
' > 0,05 

— h '

Abb. 2 .

p *>— 
b

0.0S
—

Platte reduzierten Raddriicken Abb. 2 a.
unter Annahme einer gewichtslo-
sen Konstruktion. Die Verschiebung dieser „ungunstigsten" L a st
stellung durch die hinzukommende gleichinaBig verteilte L a st 
des Deckengewichtes ist unberiicksichtigt geblieben. Ent-
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sprcchend dcm bchandelten Sondcrfalle —  Decken unter schmalen 
Durchfalirten m it Deckentragern in Fahrtrichtung —  kamen fiir 
die beiderseits frei gelagert angenommenen P latten ein bzw. zwei 
Raddriicke von je  2500 kg sowohl fiir die Feststellung der B ie 
gungsmomente ais auch der Auflagerdriicke in Ansatz. F iir die 
Erm ittelung des groBten Auflagerdruckes wurden die Last- 
stellungen Abb. 2 bzw. 2 a  zugrundegelegt.

Die in den Spalten 4 und 5 angegebencn Deckenstarken und 
Armierungen wurden fiir <rjac 2ul =  35/iooo kg/cm2 und r 0 zul =
4 kg/cm2 unter Beriicksichtigung des Deckeneigengewichtes und 
eines Zuschlages von 100 kg/m2 fiir Belag und Putz bestimmt. 
D er Nachweis, daB es unter Zulassung von t0 =  4 kg/cm2 wirt- 
schaftlicher ist, die Deckenstarke aus der Querkraft zu errechnen, 
eriibrigt sich im Hinblick auf die weiter unten fiir r a zu| =  6 kg/cm2 
durchgefiihrte Untersuchung.

Die Deckenpreise der Spal te 6 sollen nur Yergleichswert 
haben. Dieselben sind m it folgenden Eitiheitspreisen errechnet:

1  m 2 S c h a lu n g ........................................................... 2,50 M
1 m3 B e t o n ................................................................ 40,00 M
1 kg Rundeisen einschl. Biegen und Verlegen 0,25 M.

Hierbei ist fe =  kg gesetzt, ein Zuschlag fiir Verteilungseisen ist 
nicht gemacht.

Im  Entw urf fiir die neuen Bestimmungen wird zu § 19  in 
FuBnote 2 1  gesagt, daB fur die Erm ittelung der Biegungsmomente 
streng genommen dieselbe Lastverteilung gelte, wie fiir die Er- 
rechnung der Querkrafte; die hiernach errechneten Biegungs
momente fiir die ungiinstigste Laststellung sind des Interesses 
wegen in Spalte 7 angegeben. Allerdings ist entgegen den B e 
stimmungen hierzu die Feststellung zu machen, daB bei Stiitz- 
weiten iiber 1,80 m das GroBtmoment dann auftritt, wenn eine 
R adlast im keilfórmigen Gebiet des mitwirkenden Plattenteils 
steht. s ist m it 5 cm eingesetzt.

6 kg/cm2 ausgegangen. Dieses Bemessungsverfahren ergibt bei 
t0zi,| =  4 kg/cm2 gegeniiber der Dimensionierung nach dem 
GroBtmoment wirtschaftliche Yorteile, da die Schubeisenzulagen 
in Fortfall kommen kónnen. B ei r0rul =  6 kg/cm2 ist dies nicht 
mehr ganz der Fali, wic das folgende Beispiel zeigt; doch ist es 
durchaus wahrscheinlich, daB auch in Zukunft die Deckenstarke 
nach der Querkraft bestimmt wird, da in der Praxis nicht immer 
die Zeit fiir die umstandliche genaue Erm ittelung der Schub- 
eisen aufgewendet werden kann. B ei kleinen Ausfiihrungs- 
mcngen ist es auch móglich, daB die geringe Ersparnis an der 
Ausfuhrung durch die Mehrausgaben fiir B iiroarbeit wieder 
ausgeglichen wird.

B ei 1 =  3,25 m wird fiir das GroBtmoment bei <7 b/cr e =  
38,2/1200 kg/cm2 d =  20 cm und fe =  9,50 cm2. Unter Beriick- 
sichtigung der Momentendeckung und der móglichen Laststellun- 
gen, fiir deren jede die Schubeisen entsprechend dem Diagramm 
§ 20 B ild  9 des Entwurfes zu ermitteln sind, werden an jedem 
Auflager einschl. Mehrverbrauch an Verteilungseisen etwa 7,5 kg 
Schubzulagen benotigt. Diese sind wegen des verhaltnismaBig 
groBen Arbcitsaufwandes fiir Biegen und Yerlegen m it etwa
0,45 M/kg einzusetzen, so daB sich ein Vergleichspreis von 
rd. 15  M/m2 Decke ergibt. Hierbei sind die zulassigen Bean- 
spruchungen m it a b/cr e == J0/i200 kg/cm2 entsprechend dem E n t
wurf angenommen. D a die Sicherheit, die in den reduzierten 
Spannungen a b ja c . — 3S/1000 kg/m2 liegt, aufgehoben ist, besteht 
die Móglichkeit, daB von seiten der baupolizeilichen Priifungs- 
behórden entsprechend dem Entw urf nunmehr fur den Raddruck 
von 2500 kg ein erheblicher StoBzuschlag gefordert wird, so daB
u. U. der Preis sich dem in der Tabelle angegebenen gleich- 
stellt bzw. nahert.

D icEisenąuerschnitte der Spalte 1 1  sind fiir cre =  1000 kg/cm2 
bestimmt, um im Yergleich m it den Werten in Spalte 5 einen

2 3 4 5 6 7 9 10 1 12  1 !3

Nach Yerfahren I ermittelte Nach Yerfahren I I  ermittelte

m ax M r m ax Qr derf feerf Preis m ax Mk m ax M r m ax Qr dcrf fecrr Preis

m kg m kS .....
cm cm2 RM/qm kg m kg m kg etn2 cm RM/qm

1,00 9 3 8 59 3 5 19 6,36 11,6 9 9 3 8 938 1 1  870 24 4,90 13 .32
2,00 9 3 8 3905 17 8,65 11,4 6 9 9 6 938 12  703 26 5 .7 5 14 .34
2 ,5 ° 1076 3 3 6 5 18 9 .9 5 12 ,18 IIOI 972 12  880 2 7 6,50 14.92
3>25 1244 2786 2 1 11 ,7 0 13.83 1208 i i 54 12  9 4 7 28 8,80 1 5 .9 0

M it Verfahren II , nach dem die W erte in Spalte 8— 12  er- 
rcchnet sind, ist die im Entw urf § 19  vorgeschriebene Berech- 
nungsweise benannt, jedoch m it der Einschrankung, daB der 
Raddruck wie bei Verfahren I mit 2500 kg ohne besonderen StoB
zuschlag eingesetzt ist. Die ungiinsigtste Laststellung fiir Stiitz- 
weiten iiber 2,35 m wurde ebenfalls fiir eine gewichtslose P latte  
in bekannter Weise —  zwei gleich groBe Einzellasten —  zugrunde
gelegt, und das Biegungsmoment nach der Form el

R 3 (2 I — c)2 / 2 I  — c \ 2M - _ l  _____ _ _ 3 r  ^ 7 r )

errechnet. Hierin ist c der Radstand von 1,40 m.
F iir die Erm ittelung des groBten 

Auflagerdruckes wurden die Last- 
stellungen Abb. 2 und 2 b zugrunde
gelegt. Die Starkę der lastverteilenden 
Deckschicht ist m it s =  0,05 m cin- 
gesetzt. Dieses MaB wird in der Praxis
haufig noch geringer ausfallen; da 
jedoch nach dem neuen Entw urf hier- 
von die erforderlichen Abmessungen 

der Platte in erster Linie abhangen, ist nicht der ungiinstigste 
F ali angenommen.

F iir  dic Bestimm ung der in Spalte 10 angegebenen Decken- 
starken ist von einer zulassigen Schubspannung von r 0 =

Ausgleich fiir den verha.ltnisma.Big hoheren Anteil der Yerteilungs- 
eisen zu haben.

Der durch die neuen Bestimmungen bedingte Rechnungsgang 
bringt nicht unwesentliche Verteuerungen m it sich, die letzten 
Endes aus der Annahme folgern, daB sich eine Einzellast am 
Auflager nur auf b =  t +  2 s verteile. Die tatsachlich mit- 
wirkende Plattenbreite ist sicher weder fiir das Moment allein 
von der Spannweite, noch fiir dic Quer kraft nur von der Starkę 
der -lastverteilenden Deckschicht abhangig. Vielmehr ist das 
elastische Verhalten der P latte  ais Funktion der Stiitzweite 
und der gewahlten Konstruktionsstarke maBgebend dafiir, 
wie weit sich dic unter einer Einzellast auftretendc Durchbiegung 
den Nachbarstreifen m itteilt und infolge der Drillungsspannungen 
zur Mitwirkung heranzieht. Mangels eindeutiger Versuchsergcb- 
nisse, die die in jeder Laststellung mitwirkende Plattenbreite 
k lar erkennen lassen, wird man heute noch lceinen theoretiscli 
begriindeten W ert hierfiir angeben kónnen, so daB es nur darauf 
ankommt, der Berechnung eine GróBe zugrunde zu legen, die 
geniigende Sicherheit fiir das Bauw erk in sich schlieBt und auf 
praktischc Widerspriiche verzichtet. A is gewissen Widerspruch 
muB man es sicher bezeichnen, daB fiir eine Stiitzweite von I m
—  infolge der Schubspannungen —  eine gróBere Deckenstarke 
erforderlich ist ais fiir 2 m, was bis jetzt der F a li war. Ebenso 
wenig einleucbtend ist die Annahme, daB eine E inzellast in 
Feldm itte bei allen Stiitzweiten das gleiche Biegungsmoment

-7, 90-

P=-^— v  t+es

o g

Abb. 2 b.



306 KURZE TECHNISCHE BERICHTE. — YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN. DEK Ii AU ING EN I KUK
1931 HEFT 17.

erzeugen soil. Dcm ware zu begegnen, indem man die einzu- 
fiihrende Verteilungsbreitc aus Spannweite und Deckenstarke 
errcchnet, z. B . konnte die groCte Verteilungsbreite zu

b =  —....— angenommen werden, wobei eine Mindestdeckesłi-
2

starkę von vielleicht 13  cm fiir Decken, die unter Verwendung 
von hochwertigem Zement hergestellt werden, bzw. 15  cm fiir 
Decken mit Normalzement zu fordem  ware. Am  Auflager er
scheint die Verteilungsbreite fast ais allein von der Deckenstarke 
abhangig, also wiirde die Verteilungsbreite ais ein Vielfaches der
selben, vielleicht 3 d, einzusetzen sein, wenn 3 d >  t  +  2 s. 
Unter Zulassung von r 0 =  6 kg/cm2 fiir Normalzement bzw. 
t 0 =  8 kg/cm2 fiir hochwertigen Zement bleibt dann die rech- 
nerische Schubspannung fiir Radlasten von 2500 kg ohne besonde
ren StoBzuschlag unter der Grenze. Dies entsprielit durchaus 
den praktischen Erfahrungen. An befahrbaren Decken auf- 
getretene Besehadigungen wiesen in erster Linie auf iiberschrit- 
tene Biegebeanspruchung, Schubrisse sind mir bis jetzt nicht 
bekannt geworden. Die zur Erm ittelung des gro [i ten Auflager-

druekes benótigte Umgrenzuńgslinie der jeweils mitwirkenden 
Plattenbreiten wiirde im Sinne des Yorstehenden der Abb. 3 ent- 
sprechen und ist dieselbe wie im Entw urf fiir den dort angegebenen 
Fali auszuwerten. F iir 
die Erm ittelung der Bie- 
gungsmomente wird das 
vereinfachte Verfahren 
des Entw urfessicher von 
jedem Praktiker begriiCt 
werden, so daB hierin 
eine Anderung unange- 
bracht erscheint. Der 
Vergleich der W erte in 
den Spalten 2, 7 und 8 
zeigt ja  auch nur unbe- 
deutende Unterschiede.

In Anbetracht der Bedeutung des Besprochencn fiir die 
W irtschaftlichkeit des Garagenbaues ware es zu begriiBcn, wenn 
auch von anderer Seite zu der angeschnittenen Frage Stellung 
genommen wiirde.

KU RZE T E C H N ISC H E  BERICHTE.

Architekten und Bauingenieure1 .
In den Vereinigten Staatcn tobt seit einiger Zeit ein heftiger 

Kampf zwischen Architekten und Bauingenieurcn, der dadurch her- 
vorgerufen war, daB Hochbauten in immer steigendem Mafie von 
Bauingenieurcn gebaut wurden. Die Architekten hatten versucht, 
diese Tatigkeit der Bauingenieure durch Herbeifiihrung gesetzgebe- 
rischer Mafinahmen zu verhindern. In einzelnen Teilen der Union ist 
ihnen dies auch gelungen, so dafi z. B. in New’ York City Bauingenieure 
Hochbauentwiirfe nicht mehr verantwortlich zeichnen diirfen.

Da dieser Zustand unhaltbar ist, haben sich nunmehr die Spitzen- 
verbande beider Berufsgruppen zusammengetan, um eine Einigungs- 
formel zu finden.

1 Eng. News-Record 1931, Bd. 106, S. 159 f.

In Anerkennung dessen, dafi die Aufgaben von Architekten und 
Bauingenieuren sich vielfach weitgehend uberdeeken und dafi ein Zu- 
sammenarbeiten zwrischen beiden notwendig ist, wird vorgeschlagen, 
dafi beim Entwurf von Hochbauten Bauingenieure und Architekten 
ais gleichberechtigt anzusehen sind, wobei allerdings dic Bauingenieure 
eine besondere VorbiIdung im Gebiete des konstruktiven Ingenieur- 
baues (structural engineering) nachweisen mussen, ohne aber dadurch 
eine neue Abart von Spezialingenieuren zu bilden.

AuBerdem sollen sieli beide Berufsgruppen verpflichten, keinerlei 
gesctzliche Mafinahmen zu beantragen, die in die Rechte der anderen 
Gruppc eingreifen, ohne vorher deswegen mit dieser Fiihlung genommen 
zu haben.

Man hofft, dafi diese Grunclsatze allgemein anerkannt w-erden und 
damit dcm Streit ein Ende bereitet wird. v. G ru en ew ald t.

Y ER SC H IE D E N E MITTEILUNGEN.

Zuschrift zum Aufsatz „Durchbiegung schlanker Stabe 
bei auGermittigem K raftangriff“ .

Von Karl Ja n s e r  im Bauingenieur 1930, Heft 45, S. 776.

In dem genannten Aufsatz wird das Kapitel ,,Knick-Biegung"* 
gewissermafien mit elementaren Mitteln sehr anscliaulich behandelt.

Ich móchte zeigen, dafi eine strengere I-osung vicl- 
leicht ebenso elegante Ergebnisse zeitigt. Zugleich 
erhalt man cin Kriterium, wie gut die Jansersche 
Naherung dem Problem gerecht wird.

GemaB Abb. 1 ist an der Stelle x  das Moment:
Mx =  P  v  +  P  y
d2 y

Nun ist: E J  ", =  — M — — (P v  -f- P  v) 
d x “

_ . /V
J

ó  Ą

P y  =  A cos -f B sinAbb. 1.

Daraus ergeben sich die Ableitungen:

P v

P k ? -
cl X

r k = f> ;d x5

■ A sin f  -(- B cos * k k

- A cos • B sin -j_ ■ - M*

*) Vergl. dazu Miiller-Breslau, Gr. Statik 1925; 2. Bd. II. Abtlg. 
S. 630. Bleich, Theorie u. Ber. d. eis. Br. 1924; Ś. 271.

An der Stelle x ist somit das Moment: 

M

Aus den Grcnzwerten y(x-=o) O und d y  
d x (x 1)

=  o ergeben sich

die Konstanten: A =  P v  und B  =  P v  tang a mit a - 1

Das maximale Moment am PuBpunkt ist:
P v  1 x \ v

=  —  ; ferner o =  v — 1 und f —cos a \cos a 1 cos aMn

An der Spitze ist der Drehwinkel: -. d y

DicDifferentialgleichung des Problems lautet also:
ds v F  T

k3 +  y  =  — V , wenn k2=  ^  ist.

Die Losung ist bekąnntlich:

d x 
1

tang a . Die Grenze

der Knicksicherheit ist uberschritten, wenti j =  a >  90"’ ist. [In Uber

einstimmung mit der Euler-Formel: Pk =  j

Das ,,BcispieI 1 "  in dem genannten Aufsatz ergabe: 

k =  | / ^ J  =  1263 cm, a =  -J, =  =  0,633 ( =  ) 36 ’ $>' ;
1 800
k 1263

cos a - - 0,8063.

f = ------- • v =  v . 1,24
cos a

Dic Neigung des Stabendquerschnittes ist mit tang a — 0,7337 :
d y
d x =  v- tang a =  0,058.

Die Ubereinstimmung ist also ausgezeichnet.
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Wie Herr Janser selbst zugibt, ist das cinzige Ungewisse an 
seiner Formel fur ó die Zahl 0,833 im Nenner. Durch folgende Ober- 
legung konnte man diese Zahl auch anders ermitteln: Bei Erreichen der 
Euler-Last muB die Differenz im Nenner der Formel fiir <5 zu Nuli

E Jgeworden sein. Wenn man in dem Ausdruck 0,5 P 1=

das P
71* E  J  , S—7- — setzt, so ergibt sich —-  4 r2 71-

0,8106.

Diese Zahl im „Beispiel 1 “ eingesetzt, ergabe (5 =  v  • 0,2391 etwas zu 
giinstig. Daher ergibt die jansersche Formel bei Staben, dereń I.ast- 
zustand nahe an der Euler-Grenze liegt, etwas zu ungunstige Werte. 
Das riihrt daher: Die Stabe andern mit wachsender Last ihre Durch- 
biegungsform. Diese Erscheinung wird durch die hier angegebene 
strengere Losung naher verfolgt, ohne irgendwie auf komplizierte Aus- 
driicke zu fuhren.

Diese Methode laBt sich auch unschwer auf die Beispiele 2 und 3 
anwenden. Es wurde zu weit fuhren, die ganze Ableitung hier anzu- 

, schreiben. Bei der mir vorliegenden Losung muBte der Spannungs- 
zustand in allen Teilen untersucht werden, ohne die Rechenarbeit 
sehr zu vermehren. Im folgenden sei das Ergebnis mitgeteilt: Die 
Verbindungsstellc zwischen den Schiissen 1 und II heiBe a; die anderen 
Verbindungsstellen entsprechend b und c und die Einspannstelle 
demgem&B d. Dann sind die Momente an den Verbindungsstellen:

Ma =  P ■ 
Mc =  P  ■

1 , 12 1 ;  
1,206;

Mb
Mj

P-
P-

1,180; 
■ 1,212.

Einspruchsfrist bis zum 30. April d. J .  zur óffentlichen Kritilc ge- 
stellt.

Die Einteilung der Teile B  und C ist móglichst dem Teil A an- 
gepaBt. Der Entwurf fiir den Teil B enthalt wichtige Anderungen 
gegeniiber der Fassung von 1925, z. B. hinsichtlich der Ermittiung des 
Druckquerschnitts — hierbei sollen die Hohlraume abgezogen wer
den —, der Berechnung von Steineisendecken zwischen eisernen 
Tragern und der zulassigen Spannungen. Der Teil C ist gegeniiber 
der Fassung von 1925 sehr stark durch Hinweise auf den Teil A ge- 
kurzt und hinsichtlich des Schiittens von Beton unter Wasser auf 
Grund neuerer Erfahrungen ergSnzt. In den Entwurf des Teils D sind 
Bestimmungen iiber die Ausfuhrung von Steifepriifungen aufgenom- 
men. Bei den Druckversuchen an Wiirfeln werden je nach dem Zweck 
des Versuchs drei Arten unterschieden.

Berichtigung zu dem A ufsatz:
„Uber einige schwierige Knickaufgaben“ ,

Heft 1 1 ,  1931, Seite 188— 193.
Die Ausdriicke (40), (41) auf Seite 192 lauten:

( ł°) | M(, =  V P ! ai +  • - L  
11 +  )-P2 +  L  „ 

n n r

„  . . d y
Der Neigungswinkel an der Spitze ist mit v  =  100 cm : -  —

=  0,0641. Wie man sieht, ist dic Ubereinstimmung mit 1) =  v  0,21 
in Jansers „Beispiel 2" sehr gut. Nicht unerwahnt móge indes bleiben, 
daB die reine Biege-Spannung an der Stelle „a "  3,66 mai so groB ist 
ais an der Einspannstelle „d ". J .C a s s e n s , Berlin.

Neubearbeitung der Eisenbetonbestimmungen.
Nachdem der Entwurf fiir die Neufassung des Teils A der Eisen

betonbestimmungen veróffentlicht worden ist, wird nunmehr in der 
gleichen Weise der Entwurf fiir die Neufassung der Teile B  (Stein
eisendecken), C (Betonbauten) und D (Druck- und Steifeversuche) mit

(•(i)

>' (Pi

F c

+
■Pi [ a i +  n L ] + * ' P4 a*+  n L  m2

W,

Damit ergeben sich im Rechenbeispiel, Seite 193, die Werte: 

Mc =  12  000 [ 10  -f- 4] +  6000 [20 - f  4 ■ o,752] =  30 1 500 kgem.

18 000 301 500
— “I— ----

104,2 969
484 kg/cm2.

M ITTEILUNGEN AUS DER INDUSTRIE.
(OHNE YERANTW ORTUNG D ER  SCHRIFTLEITUNG).

Verstarkte Ausfuhrung des ,,W olffkranes“ .
Die Firma Jul. W o lff  & Co. G. m. b. H., Heilbronn a. N., baut 

ihren „Wolffkran" neuerdings in wesentlich verstiirkter Ausfuhrung. 
Wahrend bisher die Tragkraft des Normalmodelles Form 30 bei 20 m 
Ausladung 1200 kg betrug, konnte diese beim neuen Modeli 1931 auf 
1500 kg erhóht werden.

Die scliweren Modelle Form 45 und Form 60 sind neuerdings eben- 
alls in die serienmaBigeFabrikation einbezogen worden.. Diese schweren

Krane sind also auch stets kurzfristig lieferbar. Form 60 wird bis zu 
einer gróBten Ausladung von 30 m, Hubhóhe von 52 m und Tragkraft 
von 12 t gebaut.

Das Verwendungsgebiet des Wolffkrans wurde in jiingster Zeit 
ebenfalls erheblich erweitert: mittels einer neuen GieCvorrichtung 
werden groBe Leistungen bei Betonierungsarbeiten erreicht. Der 
Einbau eines besonderen Windwcrkes ermóglicht Greiferbetrieb zum 
Fórdern von Sand und Kies bzw. ahnlicher Massengiiter.

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .

Zur Wirtschaftslage. Die Friihjahrsentlastung am baugewerb- 
lichen Arbeitsmarkt schreitet, nachdem die in Teilgebieten ausge- 
brochenen Streiks im wesentlichen bereits wieder beendet sind, langsam 
weiter fort. In der gróflten Zalil der Tarifgebiete ist teils durch Eini- 
gungen der Parteien, teils durch Verbindlichkeitserklarungen des 
Berliner Schiedsspruches, teils durch neue bindende Schiedsspriiche 
von Bezirkstarifstellen Klarheit iiber die kiinftige Lohnlage geschaffen, 
wenn auch die Bezirkstarifvertrage in allen Einzelheiten noch nicht 
festliegen. Immerhin kann das Hemmnis fiir die Inangriffnahme von 
Bauvorhaben, das aus ungeregelten Lohnverhaltnissen erwachst, im we
sentlichen nunmehr fiir iiberwunden gelten. Auf dem Gebiete des W0I1- 
nungsbaues wird es deshalb um so nachteiliger empfunden, daB dagegen 
bisher die Bewilligung von Hauszinssteuermitteln in den meisten Ge
meinden noch nicht erfolgt ist, zum Teil noch nicht einmal die órtlichen 
Richtlinien fiir die Verteilung der Hauszinssteuermittel veróffent- 
licht sind. In allgemeinwirtschaftlicher Beziehung hat der Bericht 
des Stahlvereins iiber weiteren Riickgang der Beschaftigung im letzen 
Vierteljalir auf die sich allmahlich durchsetzende zuversichtlichere 
Betrachtung der wirtschaftlichen Lage cnttauschend gewirkt. Auch 
sonst lieB sich eine merkbare Weiterentwicklung der Aufschwungs- 
tendenzen in letzter Zeit nicht feststellen.

Senkung der Hauszinssteuer und der Altmieten? Der Reichstag 
nalim am 23. Marz eine kommunistische EntschlieBung an, nach der 
zur Senkung der Altmiete auf 100% der Friedensmiete die Haus- 
zinssteuer um 20% herabgesetzt werden soli. Im PreuBischen Landtag 
hat die Deutschnationale Fraktion das gleiche beantragt. Wie stellt 
man sich da die kiinftigeErmóglichung einer privatenBautatigkeitvor?

Zum Arbeiterschutz auf Bauten hat der preuB. Yolkswohlfahrts- 
minister folgenden RunderlaB vom 26. Februar 1931 — II 2502/20. 1. — 
ergehen lassen:

„In  meinem ErlaB vom 7. Juli 1926 — II  9. 259 II — ist dar
auf hingewiesen, daB die Baupolizeibeamten bei den Revisionen 
zweckmaBig auch von sich aus mit den Betriebsvertretungen der 
Bauarbeiter, zumal in gróBeren Betrieben, Fiihlung nehmen sollen, 
damit auch diese zur Bekampfung der Gesundheits- und Unfall- 
gefahren beitragen konnen. Um ein engeres Zusammenarbeiten der 
Baupolizei und der gesetzlichen Betriebsvertretung zu erreichen, 
ersuclie ich, die Baupolizeibeamten anzuweisen, bei ihren Revisionen 
grundsatzlich auch die Betriebsvertretungen (Bau- und Platz- 
delegierte bzw. Delegiertenausschiisse), soweit solche vorhanden 
sind, heranzuziehen. Es wird im allgemeinen geniigen, den Obmann 
der Betriebsvertretung (Bau- oder Platzdelegierten), der nach dem 
Reichstarifvertrag fur Hoch-, Beton- oder Tiefbauarbeiten ange- 
wdesen ist, die Baupolizeibeamten durch Anregung, Beratung und 
Auskunft zu unterstutzen, an den Besichtigungen und Besprechungen 
zu beteiligen. — Ich verweise noch auf den ErlaB des Ministers fiir 
Handel und Gewerbe vom 23. April 1930 — II I  c 3373 Tr, II I  b 
13 17  Kr —, nach welchem zur wirksamen Durchfiihrung des Ar- 
beitnehmerschutz.es eine gleiche Anordnung fiir die Gewerbeauf- 
sichtsbeamten getroffen ist."

Die Zementpreise sind in einigen Gebieten des SiiddeuLschen 
Cement-Verbandes G. m. b. H. geandert worden. Das siidbadische 
Gebiet, insbesondere Freiburg, Offenburg, Donauescliingen, Konstanz 
usw., war im letzten Jahre von dem in der Schweiz neu entstandenen
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AuBenseiterwerk Hausen mit billigerem Zement beliefert worden, so 
da(3 auch das deutsche Syndikat zu Preissenkungen bis zu 100 RM 
(Konstanz) genótigt war. Im Zusammenhang mit dem Neuaufbau des 
Westdeutschen Zement-Verbandes G. m. b. H. hat die deutsche und 
die Schweizer Zementindustrie neue Gebietsschutzabkommen ge- 
schlossen, und die in der Schweiz bestehenden AuBenseiterwerke, ins
besondere Hausen, sind dem Schweizer Syndikat, der E. G. Portland, 
beigetreten. Die deutschen Syndikate brauchen daher nicht mehr mit 
der Konkurrenz eines Schweizer Aulienseiterwerkes zu rechnen und 
zogen daraus die Folgę einer Preiserhóhung in Slidbaden und Siid- 
bayern. Die Preise im Kampfgebiet sind dadurch den iibrigen Syndi- 
katspreisen wieder angepaCt.

In der ncirdiichen und westlichen Grenze sind die besonders hohen 
Preise des Siiddeutschen Cement-Verbandes denen der angrenzenden 
Orte des Westdeutschen bzw. Norddeutschen Cement-Verbandes an- 
genahert und zwischen 5 und 30 RM fiir 10 t gesenkt worden. AuBer- 
dem hat der Suddeutsche Cement-Verband den GroBabnehmerrabatt, 
der bei einem Jahresbezug von iiber 300 Waggons im Reichsgebiet 
20 RM betrug, auf 17 RM einseitig ohne Fiihlungnahme mit den Ver- 
brauchern herabgesetzt.

Zusammenbriiche. Bereits in Heft 14 haben wir darauf hinge
wiesen, daB die Presse in den Zusaminenbriichen der letzten Zeit 
nicht nur eine Folgę der allgemeinen Wirtschaftsdepression, sondern 
auch Auswirkungen besonderer, fiir die Bauwirtschaft typischer Be- 
dingungen und Feliler feststellen zu kónnen glaubt. Hierfiir zwei 
Beispiele:
,,M agazin  der W irtsc h a ft" , Nr. 10 vom 6. Marz 1931 S. 461 ff.:

, , . . .  Das standig wachsende Bauvolumen der Jahre 1926/29 
hat aber nicht nur die Zahl der Baubetriebe in ungesundem MaBe 
erhoht, sondem auch die Geschaftsfiihrung der Unternehmer in 
merkwiirdiger Weise beeinfluflt. D er H au p tk rise n h e rd  des 
B au g ew erb es is t  d er W ohnungsbau. Hier lag seit 1927 eine 
besonders stiirmisclie Entwicklung vor, und man hat sich vielfach 
so eingerichtet, ais ob diese Entwicklung unbegrenzt weiterlaufen 
wiirde. Die Lócher, die sich da und dort auftaten, glaubte man 
am besten durch Erhóhung des Umsatzes, durch Expansion zu 
stopfen, Fehlgeschafte wollte man durch Ausfiihrung neuer groB- 
ziłgiger Projekte wettmachen, bei denen dann nicht mit geniigender 
Vorsicht verfahren wurde. Anzahlungen auf neu gewonnene Bau- 
auftrilge muBten dazu dienen, Verpflichtungen fiir bereits fertig- 
gestellte Bauten zu decken — fiir Bauten, dereń Auftraggeber wo- 
móglich aus den mannigfachsten Griinden zur Zahlung nicht bereit 
oder fahig waren. Bei diesem System kann unter den Umstanden, 
wie sie im letzten Jahr eintraten, riickgangiger Umsatz und Schwie- 
rigkeit der Kreditbeschaffung, der leiseste AnstoB geniigen, um das 
ganze Gebaude zu Fali zu bringen.

Wohl in keinem Industriezweig wird so ungenau k a lk u lie r t  
wic im Baugewerbe. Es fehlt haufig sowohl an einer genauen Vor- 
kalkulation wie an einer sorgfaltigen Nachpriifung des Kostenan- 
schlags. GroBe Objekte werden zuweilen in Angriff genommen, ohne 
daB Uberhaupt verbindliche Abmachungen Uber den Preis vorliegen, 
nachtragliche Anderungen des Projekts fiihren zu Uberschreitungen 
des Kostenanschlags. Beanstandungen bei der Abrechnung sind 
dann an der Tagesordnung . . .  dereń Folgen langwierige Schieds- 
gcrichtsverfahren und Prozesse sind; ehe diese zur Entscheidung 
kommen, kann unter Umstanden das Ausbleiben der erwarteten 
Zahlungen den Zusammenbruch herbeifiihren. Dazu kommen noch 
die zahlreichen, fiir mehr oder minder dunkle Zwecke bestimmten 
„Nebenspesen", die im Baugewerbe die Selbstkosten in unvorseh- 
barer und unkalkulierbarer Weise belasten —- ein besonders triibes 
Kapitel.

Die ohnehin wenig sorgfaitige Kalkulation ist im letzten Jahr 
durch w achsende K o n k u rren z  voliends iiber den Haufen ge- 
worfen worden. Von dem verringerten Bauvolumen suchte jedes 
Unternehmen so viel wie móglich an sich zu reiBen. Die Uńter- 
bietungen, die sich hieraus ergaben, waren nicht einmal immer fiir 
die Auftraggeber ntitzlich, denn sie fiihrten in vielen Fallen zu 
Pfuschbauten, diese wieder zu Beanstandungen, Prozessen usw.

GewiB kónnen nicht alle Eigenheiten desBaugeschafts, die sich 
dem kritischen Betrachter aufdrangen, dem Gewerbe ais solchem 
zum yorw w rf gemacht werden. Es gibt eine groBe Zahl kleiner, 
mittlerer und groBer Firmen, die sieli von Fehlern, wie sie hier ge- 
schildert wurden, mit Erfolg freizuhalten suchen und die deshalb 
auch die gegenwartige Krise uberstehen werden. Die innere Sa- 
n ieru ng des B au g ew e rb es  is t  zum gróB ten  T e il ein 
P ersó n lich k eitsp ro b lem . Mehr noch ais in anderen Industrie- 
zweigen iiberwiegt hier in der Leitung iler Techniker mit seiner 
naturliclicn Freude am groBen Projekt. Es fehlt am Gegengewicht 
des vorsichtigen, kiihl kalkulierenden Kaufmanns, es fehlt dem 
Techniker haufig an solider finanzieller Beratung. Die kaufmannische 
Fiihrung ist stark mit spekulativen Elementen durchsetzt -—- zum 
Teil noch aus der vor dem Kriege tiblichen Verbindung des Bau- 
unternehmertums mit dem Terraingeschaft. Daran hat auch die 
zunehmende Konzernbildung im Baugewerbe vorlaufig nichts ge- 
andert, denn wenn sie auch straffere und vielleicht auch sauberere

Geschaftsmethoden mit sich bringt, so stellt sie doch neue schwierige' 
Probleme. Das Filialsystem erschwert den Uberblick. Eine unzu- 
reichende órtliche Bauleitung kann . . .  einen ganzen Konzern ins 
Wanken bringen . . .  RegelmaBige Kontrolle ist durch die Natur des 
Geschafts erschwert, das Revisionswesen noch wenig ausgebildet. 
Die endgultige Abrechnung groBer Bauvorhaben nimmt oft Jahre 
in Anspruch, so daB sich das finanzielle Ergebnis nur schwer vor- 
ausselien laBt,

Das R is ik o  des Baugeschafts war wegen des hohen Werts des 
einzelnen Objekts von jcher betrachtlich; durch die Gestaltung des 
Wohnungsbaues nach dem Kriege hat es sich noch erhoht. An die 
Stelle des friiher normalen stadtischen Mietzinshauses mit 10 bis 30 
Wohnungen sind die groBen Hauserblocks oder Reihensiedlungen 
getreten. Der Wert des einzelnen Objekts hat sich im Durchschnitt 
vervielfacht, und es ist durchaus kein Sonderfall, daB mittlere Bau- 
firnien mit geringem Eigenkapital gleichzeitig mehrere Millionen- 
objekte ausfiihren. Kein Wunder, daB dann ein Fehlschlag auch 
nur bei einem Bauvorhaben die Existenz des ganzen Unternehmens 
gefahrdet. Arbeitsgemeinschaften, wie sie neuerdings ófters ge
bildet werden, haben diesem Obel noch nicht steuern kónnen."

„F ra n k fu r te r  Z e itu n g ", Nr. 159 vom 1. Marz 19 31:
„Allen . . .  FaUen ist gemeinsam, bei aller Unterschiedlichkeit 

in der sonstigen Geschaftsfiihrung, in der Art des Kundenkreises, 
der Objekte und der Krisenanlasse: eine Unzulanglichkeit des finan- 
ziellen Unterbaues, der Drang nach Ausdehnung der Gescliafte, ge- 
paart mit dem Mangel an hinreichender Vorsicht bei der Obernahme 
von Auftragen unter dem Druck scharfen Wettbewerbs und die 
N ic h tb e a c h tu n g  der G renze zw isch en  B a u a u sfiih ru n g  
und B au fin a n z ie ru n g . In dieser, unter dem Druck des Kapital- 
mangels zwar verstandlichen aber nicht zu billigenden Obernahme 
grundverschiedener Funktionen, namlich der des Technikers und der 
des Finanziers, liegt eine starkę Erweiterung des Risikos, das, wie 
die Erfahrung zeigt, den Unternehmer leicht auch zum Bauherrn 
wider Willen macht. Eine solche Haufung der Risiken fiihrt bei 
ungenugender Kapitalausrustung und Kredithilfe zum Zusammen
bruch."

Rechtsprechung.

Bauzinsen kónnen von einem Privatmann bei der Einkommen- 
steuer nicht ais Werbungskosten abgezogen werden. (Urteil des Reichs- 
finanzhofs vom 5. November 1930 — VI A 1097.)

Zu den bei der Einkommensteuer ais Ausgaben abzugsfahigcn 
Betragen gehóren unter anderem die Werbungskosten, d. h. die zur 
Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einkiinfte gemachten Auf
wendungen (§§ 15, Abs. 1, Ziff. i, 16 Einkommensteuergesetz). Hier- 
unter fallen bei einem Priyatmann nicht die Bauzinsen. Konnten 
diese ais Herstellungskosten des Hauses behandelt werden, so hatte 
das zur Folgę, daB sie im Wege der Absetzung fur Abnutzung nach 
§ 16 Einkommensteuergesetz abgesetzt werden konnten. Die Ab
setzung fiir Abnutzung ist aber nichts anderes ais die Verteilung 
von Werbungskosten. Die Zinsen wurden also ais Werbungskosten 
zu behandeln sein. Soweit nicht der Begriff der Betriebsausgabe in 
Frage kommt, gehóren zu den Werbungskosten nur die Ausgaben, 
welche u n m itte lb a r  mit dem Zweck der Erzielung von Einnabmen 
zusammenhangen. Hier liegt die Sache aber nicht so, daB die Geld- 
beschaffungskosten in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammen- 
hange mit dem durch das aufgenommene Geld ermóglichten Hausbau 
stehen. Bauzinsen sind daher ais Schuldzinscn zu behandeln und in 
diesem Fali nicht abzugsfahig.

Anliegerbeitrage kónnen nicht fiir Gebaude verlangt werden, 
die bei beginnender Anlegung der StraBe errichtet worden sind, bei 
beendigtem Ausbau der StraBe jedoch wieder abgerissen waren. (Urteil 
des PreuBischen Oberverwaltungsgerichts vom 25. September 1930 — 
IV  C 29/29,)

Es handelt sich um einen 1910 erbauten und 1921 wieder ab- 
gebrochenen Schuppen, fur den im Jahre 1926 Anliegerbeitrage ver- 
langt worden sind.

Das PreuBische Oberverwaltungsgericht halt die Heranziehung 
zu den Anliegerbeitragen im vorliegenden Fali fiir unberechtigt. 
Errichtet ein Anlieger ein Gebaude an der StraBe, wahrend sie noch 
in der Anlegung begriffen ist, so entsteht seine Beitragspflicht nicht 
schon mit der Errichtung des Gebaudes, sondem erst, sobald der 
Ausbau der StraBe beendigt ist, und die Móglichkeit vorliegt, die 
Kosten zu berechnen. Zweck und Absicht des Fluchtliniengesetzes 
vom 2. Ju li 1875 kann es aber nicht gewesen sein, eine Forderung 
dann noch entstehen zu lassen, wenn in dem Zeitpunkt, zu dem die 
StraBe fertiggestellt ist, das Gebaude, fiir das eine Beitragspflicht 
hatte in Betracht kommen kónnen, gar nicht mehr besteht. Die durch 
die Errichtung eines Gebaudes bedingte Erstattungspflicht recht- 
fertigt sich dadurch, daB der angrenzende Grundstiickseigentiimer 
in der Regel erst durch die Bebauung in erhóhter Weise Vorteile von 
der Anlegung einer neuen StraBe haben kann. Dies trifft nicht zu, 
wenn das Gebaude in dcm Zeitpunkt, in dem der Ausbau der StraBe 
beendigt ist, nicht mehr vorhandcn, sondern bereits abgerissen ist.
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Die Reichsbahn kann fiir die Beforderung nach einer fiir den 
Giiterverkehr nicht eingerichteten Station besondere auBertarifliche 
Satze rechtsgiiltig vereinbaren. (Urteil des Reichsgerichts, I. Civil- 
senat, vom 8. Oktober 1930 — I  113/30.)

Dic Firma R. hatte Bauarbeiten an einer Wehr- und Schleusen- 
anlage bei D. auszufiiliren. Um Geratschaften und Baustoffe an die 
Baustelle befórdern zu konnen, vereinbarte die Firmą R. im Sep- 
teniber 1926 mit dem Reichsbahnbetriebsanit in L., daB ihr fiir die 
Entladung der nach der Baustelle bestimmten Bahnwagen das in der 
Nahe der Baustelle befindliche Uberholungsgleis in D., damals noch 
keine fiir den Giiten?erkehr eingerichtete Station im Sinne von § 453 
HGB., mit der Verpflichtung zur Beachtung einer besonderen Dienst- 
anweisung, zur Verfiigung gestellt wurde. Dabei wurden eine be- 
stimmte Art und Weise der Beforderung, sowie dic Zahlung besonders 
berechneter Fracliten,. vereinbart. Diese Abmachungen wurden aus- 
gefiihrt und mehrfąch erneuert. Im Oktober 1927 trat dic Firma R. 
an die Reichsbahn mit dem Vorsch!ag heran, die Fracht herabzusetzen, 
da die bisher vcreinbarungsgem;iB gezahtten Frachtsatze fiir sie 
unersćhwinglich scien, und zwar wiinschte die Firma R. die Herab- 
setzung mit Ruckwirkung auf den Beginn des Vertragsverhaltnisses. 
Die Reichsbahn willigte in eine ErmaBigung der Frachtsatze ein, 
jedoch nur fiir die Zukunft ohne Ruckwirkung. Die Firma R. nahrn 
diesen Vorschlag an und zahlte zunachst fiir die Folgezeit dic ermafiigten 
Satze. Spater machte sie geltend, die erste Gebuhrenabmachung 
verstoBe gegen die Eisenbahnverkehrsordnung. Es seien ubcrmaBig 
holie Beforderungsgebiihren erhoben worden, die getroffenen Ycrcin-

barungen seien nach den mafigebenden Yorschriften unzulassig und 
nichtig. Sie verlangte demgcmaS im Klagewege von der Reichsbahn 
die zuviel gczahlten 1'rachten zuriick. Nach Ansicht der Reichsbahn 
kommen hier iiberhaupt keine tariflichen Bestimmungen zur An
wendung, sondern die getroffenen Yereinbarungen sind fiir die ge- 
schuldeten Frachten maBgebend.

Das Reichsgericht hat mit den Vorinstanzen die Klage der 
Firma R. abgewiesen. Zu Unrecht macht diese geltend, die Yerein- 
barung mit der Reichsbahn verstoCe gegen die Yerpflichtung der 
Reichsbahn, Tarife iiber alle fur den Bef6rderungsvertrag maBgeben- 
den Bestimmungen, und iiber die Beforderungspreise und Neben- 
gebiihren aufzustellen, und sei daher unzulassig. Diese Yerpflichtung 
der Reichsbahn bezieht sich nur auf die Beforderung nach den fiir 
den Guterverkehr eingerichteten Stationen (§ 433 HGB.). Zu diesen 
Stationen gehort D. unstreitig nicht. Die Tarifpflicht ist durch den 
Beforderungszwang bedingt. Sie hindert freie Vereinbarungen iiber 
das Beforderungsentgelt nur fiir die Beforderung nach den ftir den 
Guterverkehr eingerichteten Stationen. Die Reichsbahn konnte also 
fur die von der Firma R. gewiinschte Beforderung, die auBerhaib 
des Beforderungszwanges lag, ablehnen. Tat sie dies nicht und ging 
sie auf die Wunsche der Firma R. ein, so konnte die Reichsbahn 
fur diese weder in der Eisenbahnverkehrsordnvmg noch in den maB- 
geblichen Tarifen vorgesehene Leistung besondere Vereinbarungen 
wegen des Entgelts rećhtswirksam treffen. Die Firma R. kann daher 
dic von ihr gemaB den rechtsgultigen Abmachungen mit der Reichs
bahn geleistcten Zahhmgen nicht zuriiekfordern.

PA TEN TBERICH T.
Wegen der Vorbemerkung (Eriiiuterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B e k a n n t gem ach  te A nm eldnngen .
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 12 vom 26. Marz 1931.

KI. 4 c, Gr. 35. H 54. 30. Hermann Ilonnef, Dinglingen i. Baden.
Freistehender orstfester Gasbehalter mit veranderlicheni 
Inhalt. 24. III . 30.

KI. 5 a, Gr. 26. Sch 92 604. Dipl.-Ing. Hans Lembcke, Hedwig-
straBe 7/1, und Dipl.-Ing. Paul Schmidt, Arcostr. 10/3, 
Miinchen. Erdbohrer mit Vorbohrer vor dem eigentlichen 
Bohrer. 24. N IL  29.

KI. 5 c, Gr. 9. B  139 578. Wilhelm Bienhuls, Recklinghausen,
Schleusenstr. 7. Nacligiebige Eisen-Verzugsspitze. 2. X . 2S.

KI. 5 c, Gr. 9. E  34734. Otto Eigen, Industriebau G.m.b.H.,
Dortmund. Formstein zum Ausbau von Grubcnstrecken 
und Querschlagen. 18. X . 26.

KI. 7 f , Gr. 10. W 83 003. Theodor Weymerskirch, Differdingen,
Luxemburg; Vertr.: M. Wagner u. Dr.-Ing. E . Breitung, 
Pat.-Anwalte, Berlin SW n .  Vcrfahren zur Herstellung 
eiserner Schwellen und Unterlagsplatten mit aufgewalzten 
Rippen. 24. VI. 29.

KI. 19 a, Gr. 1 1 .  S 91396. Siemens-Bauunion G.m.b.H., Komm.- 
Ges., Berlin-Siemensstadt. Schienenbefestigung auf IIolz- 
schwellen mit Unterlegplatten. 29. VI. 29.

KI. 19 a, Gr. 14. A 58 769. Boris Pawlowitsch Andrejanow, Moskau;
Vertr.: Dipl.-Ing. F. Neubauer, Pat.-Anw., Berlin W g.
Schicnenverankerung. 15. V III, 29. Union der Sozialisti- 

, schcn Sowjetrepubliken 8. I. u.' 2. III . 29.
KI. 19 a, Gr. 25. M 110970. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg

Akt.-Ges., Niirnberg 24, Katzwariger Str. 100. Einrichtung 
zum Aufhangen von Eisenbahngleisen wahrend der Vor- 
nahme von Umbauten. 9. VII. 29.

KI. 19 b, Gr. 1. IC 1 17 3 6 1 .  Aloys Koschir, Hambom 6 a. Rh.,
Emmastr. 20. Selbstaufnehmende Iiehrmaschine. 8. X I. 29.

KI. 19 c, Gr. 9. W 82 414. Karl Wittc, Barby a. d. Elbe. Von Hand 
versetzbare Vorrichtung zum Stampfen von StraBendecken 
aus plastischer Masse mit kraftbetriebenem Stampfmittel. 
20. IV . 29.

KI. 20 i, Gr. 28. W' 6. 30. Wilhelm Wasche, Altona, Adickestr. 190. 
Blockscliieber fiir Rtickgabezwang. 6. I. 30.

KI. 20 i, Gr. 31. B  S5. 30. Andre Becq, Paris;-Vertr.: Dr. A. Lcvy
u. Dr. F. Heinemann, Pat.-Anwalte, Berlin SW 1 1 .  Strecken- 
stromschlicBer. 26. II . 30. Frankreich 27. II . 29.

KI. 20 i, Gr. 33. D 56S53. Włodzimierz Daszkiewicz, Przemyśl, 
Polen; Vertr.: E . Bierreth, Pat.-Anw., Berlin SW 48. 
Durch das Strcckensignal einstellbarer Streclcenanschlag. 
1. VI. 28.

KI. 20 i, 'Gr. 41. S 80268. Sicmcns-Schuckertwerke Akt.-Ges., 
Berlin-Siemensstadt. Selbsttatige Anzeige- und Zahl- 
vorrichtung fiir Fahrzeuge mittels photóelektrischer Zellen. 
18. VI. 27. V. St. Amerika 3. V II. 26.

KI. 20 k, Gr. 9. R  71 924. H. Rómmler A.-G., Spremberg i. d. N.-L., 
Dresdner Str. 33. Isolator, insbesondere fiir Fahrleitungs- 
anlagen elektrischer Grubenbahnen. 30. V II. 27.

KI. 35 a, Gr. 4. W 83 806. Theodor Wagener, Koln-Nippcs, Schwerin- 
straBe 27. Batiaufzug. 25. IX . 29.

KI. 37 a, Gr. 2. P  39.30. Rudolf Pirzkall, Czalositz, Bez. Leitmeritz 
Tschechoslowakische Republik; Vertr.: Dipl.-Ing. C. HuB, 
Pat.-Anw., Berlin SW 61. Decke mit fertigen Eisenbeton- 
tragern. 27. II . 30. Tschechoslowakische Republik 5. X I. 29.

KI. 37 a, Gr. 8. F  115 .30 . Paul Falkę, Schmallenberg, Sauerland. 
Yerfahren zum Isolieren von Mauerwerk. 25. VI. 30.

KI. 37 b, Gr. 3. S 87 283. Siemens-Bauunion G.m.b.H., Komm.- 
Ges., Berlin-Siemensstadt. KnotenpunktgelcnkfurFachwerk- 
trager. 1. IX . 28.

KI. 37 d, Gr. 6. E  36924. Fritz Ebenęr, Essen, Franziskastr. 2,
u. N. V. Yigorose Cement Industrie „D e Meteoor", de Steeg, 
Holland; V ertr.: A. Pieper, Pat.-Anw., Essen. Boden- 
belag. 3. II . 28.

KI. 37 d, Gr. 36. M 107845. Maschinenbau-Act.-Ges. vorm. Beck 
& Henkel, Kassel. Verfahren zum Herstellen yon Ein- 
friedigungen. 4. X II. 2S.

KI. 37 f, Gr. 7. F  65 468. Walter Furchner, Brieg, Bez. Breslau,
Gartenstr. 32. Warcnhaus mit strahlenformig einem Innen- 
raum zulaufenden Saulenfluchten. 20. II . 28.

KI. 37 f, Gr. 7. H 117  471. Dipl.-Ing. Walter HSntsch, Niedersedlitz 
b. Dresden. Einrichtung zur Verhtitung des Herabsturzens 
von Balken in durch Erdbeben erschutterten Gebauden.
23. V II. 28.

KI, 37 f, Gr. 7. R  36646. Georg Tucholski, Berlin W 15, Pader-
borner Str, 1 . Tresoranlage. 27. III . 29.

KI. 80 b, Gr. 22. J  38557. I.G . Farbenindustrie Akt.-Ges., Frank
furt a. M. Verwendung von Phosphorofenschlacken zur 
Herstellung von Strafienbauelementen. 29. VI. 29.

KI. S4 a, Gr. 3. M 109 169. Mitteldeutsche Stahlwerke Akt.-Ges.,
Berlin W 8, Wilhelmstr. 71. Einrichtung zum Versteifen 
der Aufsetzklappe eines Wehrkórpers in ihrer Langsrichtung. 
14. III . 29.

KI. 84 d, Gr. 1. II 1 12 6 5 5 . Harnischfeger Corporation Milwaukee,
Wisconsin, V. St. A .; Vertr.: Dr. B. Oettinger, Pat.-Anw., 
Berlin SW 61. Grabenbagger mit einer mittels Seilzug heb- 
und senkbaren Eimerleiter, 15 . V III. 27.

KI. 84 d, Gr. 1. H 112674 . Harnischfeger Corporation, Milwaukee,
Wisconsin, V. St. A .; V ertr.: Dr. B . Oettinger, Pat.-Anw., 
Berlin SW ói. Offener Baggerkiibel. 17. V III. 27.

KI. 84 d, Gr. 3, D 58 043. Demag A.-G., Duisburg, Werthauser
StraBe 64. Baggergestell ftir wahlweisen Loffel- und Greifer- 
betrieb. 23. III . 29.

KI. 85 b, Gr. 1. G 77419. Groeck Wasserveredlung G.m.b.H.,
Berlin S 42, Brandenburgstr. 69. Verfahren zur Behandlting 
von flieBendem Wasser. 7. IX . 29.

KI. 85 c, Gr. 6. D 56 768. Deutsche Abwasser-Reinigungs-Ges.
m .b.ll., Stadtereinigung, Wiesbaden, Adolfsallee 27. Vor- 
richtung zur Ausfaulung von Schlammen aus Klaranlagen. 
J 3- X . 28.

KI. 850, Gr. 9. B  140435. Carl Billand, Kaiserslautern i. d. Rpf.
Pirmasenser Str. 153. Leichtfliissigkeitsabscheider mit 
Schwimmerventil ais DurchfluBsperre und Abschirmung 
des Auslaufstutzens. 20. X I. 28.
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B O C H E R BESP R EC H U N G EN .

F o rsch u n g sarb e ite n  auf dem Gebiete des Sch w eiC ens und 
Sclin eid en s mittelsSauerstoff und Azetylen. Fttnfte Folgę. Heraus
gegeben im Auftrage des deutschen Azetylenvereins von Dr. 
W. R im arslci. Veriag Karl Marhold, Halle, 1930. 103 S. DIN
A 4, 188 Abb. RM. 4,— .

Ober die H&lfte des Heftes wird von Aufsatzen eingenommen, 
die fiir den Stahlbau von groBter Bedeutung sind. Es sind das: Mit
teilungen aus dem Forschungslaboratorium des Werkes Autogen der
i. G. Farbenindustrie ,,tiber das autogene Schneiden von Baustahlen 
und legierten Stahlen", eine Arbeit von Prof. v. RoeBler ,,t)ber das 
Verlialten von autogen geschnittenem Materiał bei dauernder Be
anspruchung durch Schlag" und eine ..Kritische Betraclitung der 
Priifverfahren fur SchweiBnahte" von Dr.-Ing. H. Kemper.

In der ersten Arbeit werden dic Vei&nderungen des Gefiiges 
autogen geschnittener Stahle, darunter besonders St’ 37, St. 48, 
St. Śi, sowie Unionbaustahl, untersucht und zwar metallographisch 
und durch Priifung der Harto und der Bearbeitbarkeit. Die Unter- 
suchungen ergeben, daB die Gefiigeumwandlung durch den Autogen- 
schnitt nur wenig tief in das Werkstuck reicht.

Die auBerste Schicht (a) zeigt je nach dem Werkstoffe Ent- 
mischungs- oder Anreicherungserscheinungen bei niaBiger Korn- 
vergroberung, die folgende Zone (b) zeigt deutliche Kornverfeinerung 
(Vergiitung), die dritte den (Jbcrgang in das normale Gefiige.

Die Ausbildung der Zonen hąngt von der Zusammensetzung des 
Werkstoffes, der Einstetlung der Schneidflamme, der Dicke und dem 
\Varmeleitvermogcn des Stiickes ab. Die initgeteilten Mikroaufnahmen 
weisen etwa folgende Zonenbreiten fiir die im Stahlbau wichtigen 
Stahlarten auf:

Werkstoff
1

1 a
Zone

b c

St. 37 mm . . . 0,15 0,20 0,15
Stahl mit 0,09% C, 20 mm BI e c h ................. 0,60 0,60 0,60
St. 37 10 ,, ,, ................. 0,15 0,25 0.30

,, 1 5 ....................................... 0.25 0,30 0,25
2 5 ....................................... 0,70 1,10 0,40

>• ■1° .. ............................. 0,20 0,70 o.45

St. Si. 10 ,, ,, ................. 0,25 0,45 0.45
,, 15 .. ............................. 0,30 0,50 0,25
,, 2 5 ....................................... o.45 0,80 0,30
- 4° ....................................... 0,85 0,40 0,(50

St. 48 10 ,, ,, ................. 0,30 0,30 0,30
,, 15 .. ......................... • 0,50 0,80 0,30

Unionbaustahl
25 .. .. 0,50 0.75 0,30

(Chromkupferstahl) 6 ,, „  . . . . 0,40 1,00 0,50

Dic Hartesteigerung durch die Autogenschnitte ist unerwartet 
niedrig und betragt etwa die Halfte des Wertes, der durch Kaltscheren- 
schnitt hervorgerufen wird. Die Bearbeitbarkeit ist durch die Schnitte 
kaum merklich beeinfluBt, so daB man dem SchluB aus den Versuchen 
nur zustimmen kann, daB eine A b a rb e itu n g  d er U m w an d lu n gs- 
zone n ich t g e re c lit fe r t ig t  is t  und fiir  S c h n itte , dereń 
V erw en d un g es n ich t e rfo rd e rt , e n tb e h rlich  ist.

Eine \yertvolle Erganzung finden diese Untersuchungen in der 
Arbeit von RoeBler, in der sich die Dauerschlagzahl autogen geschnitte- 
ner Stabe nur wenig kleiner ergab, ais die langsgehobelter Stabe, so 
daB auch bei ahnlich ungtinstiger Beanspruchung ein Abhobeln 
der Brennschnitte in der Regel iiberfliissig erscheint.

Die ,,Kritische Betraclitung der Priifverfahren fiir SchweiB- 
nahte" bespricht zunachst die Proben, bei denen das Probestiick 
zerstort wird: die Biege- und Zerreiflprobe, Hartepriifung, Torsions-, 
Kerbschlag-. SchlagzerreiB- und Dauerfestigkeitsproben und die 
metallographische Untersuclmng. Hier vermisse jch einen Hinweis 
darauf, daB ZcrreiBversuche an Staben aus reinem SchweiBmaterial 
zu groBe Dehnungen ergeben, da das Materiał durch das Ubereinander- 
schweiBen vieler Raupen gewissermaBen vergiitet wird. Sollte nicht 
ein ZerreiBstab, in dessen Mitte eine V- oder X-Naht die ganze Lange 
der Probe entlang lauft, deutlicher zeigen, welche Dehnungen von einer 
SchweiBnaht envartet werden diirfen?

Besondere Beachtung wird aber der Abschnitt iiber ,,zerst5rungs- 
freie Priifung von SchweiBnahten" finden. Hier wird bei der Be- 
sprechung der Beurteilung einer Naht nach dem Aussehen mit Recht 
auf dasVerfahren von Zimm hingewiesen, ein Loch so durch die Naht 
zu bohren, daB die Offnung die Nahtmitte beriihrt und eine Nahthalfte, 
den Obergang und die EinfluBzone freilegt. Gegebenenfalls kann 
eine Atzung und makroskopische Untersuchung die bloBe Be- 
trachtung erganzen.

Es folgen dic Besprechungen der elektrischen Priifung nach 
Sperry, bei dem die WiderstandsŁnderung zur Entdeckung von Fehl- 
stellen verwandt wird, des magnetischen Yerfahrens von Roux, das

durch die Anordnung von Feilspanen auf dem durch einen Elektro - 
magneten erregten Werkstuck Fehlstellen aufdeckt, des Abliorchens 
mit dem aus der Medizin bekannten Horrohr (oder besser einer Muschel 
mit zwei Schlauclileitungen zu den beiden Ohren) sowie der Priifung 
mit Róntgenstrahlen.

Die Róntgenuntersuchung ist bis jetzt w'ohl am besten durch- 
gebildet und gibt gute Aufschhisse. Leider ist die Einrichtung und 
auch der Betrieb fiir die Praxis viel zu teuer. Es versprechen aber die 
anderen Verfahren recht gute Ergebnisse zu liefern. Das Abhorchen 
leichter Hammerschlage gegen das gesch-weiBte Werkstuck diirfte 
wohl am ersten eine dem Abklopfen der Niete vergleichbare, leicht 
in der Werkstatt und auf der Baustelle auszuftihrende Probe ergeben; 
die beiden anderen Verfahren, von denen die magnetische Priifung 
zur Zeit mit Mitteln des V. d. I. weiter ausgebaut wird, werden dann 
zur genaueren Untersuchung verdachtiger Stellen herangezogen werden 
kónnen. Hoffentlich fuhren diese Untersuchungen dazu, daB wir 
bald schon imstande sein werden, die Gute einer SchweiBung mit 
dersełben Sicherheit zu beurteilen, wie die einer Nietung.

Die iibrigen Arbeiten in dem Hefte betreffen Fragen, die fiir den 
Bauingenieur weniger wichtig sind. Es sind dies Aufsatze von:
Heyland : Fliissiger und gasformiger Sauerstoff.
Kalisch: Neuere Untersuchungen iiber das Brennschneiden von GuBeisen. 
Streb: Mischung im Azetylen-Sauerstoff-SchweiBbrenner.
Rimarski und Konschak: Yerpuffungstemperaturen des Azetylens.

M ii 11 e n h o f f.

L a ste n v e rte ile n d e  Q u erverban d e. Von Christen Ostenfeld, 
Dipl.-Ing. M. Ing. F. (Verlag Jul. Gjellerup, Kopenhagen, 1930.) 
Preis 5 Kr.

Beim Entwurf der meisten Hoch- und Briickenbauten begegnet 
man dem Problem eines lastvcrteilenden Tragerrostes, der den Zweck 
hat, die Belastung des Bauwerkes in das iibrige, mittelbar belastete 
Tragwerk iiberzuleiten.

Der meistens aus Langs- und Qucrtragern bestehende Rost 
besitzt in der Regel ein erhebliclics Verteilungsvermogen. In der 
Praxis jedoch ist man mit wenigen Ausnahmen bei den einfaclisten 
Berechnungen stehen geblieben, die auf die lastverteilende Wirkung 
des Rostes ganz verzichten: nach dem Hebelgesetz gibt der belastete 
LangstrSger seine Reaktionen an die nachsten Quertrager ab, und 
nach dem gleichen Gesetz werden diese von den benachbarten Haupt- 
tragern unterstutzt; alle anderen Langs-, Quer- oder Haupttrager 
werden ais spannungslos aufgefaBt.

In Wirklichkeit ist jedoch ein Tragerrost ein liochgradig statisch 
unbestimmtes System, da jede Belastung notwendigerweise De- 
formationen samtlicher Teile des Rostes zur Folgę hat.

Der Verfasser behandelt das Problem mittels der Deformations- 
methode. (A. Ostenfeld „Die Deformationsmethode", Julius Springer, 
Berlin, 1926.) Den Berechnungen liegt die Annahme zugrunde, daB 
an den Krcuzungspunkten des Tragerrostes der Langstrager keine 
Momente auf den Quertrager iibertragt; es wird also die Torsions- 
steifigkeit vernachlassigt. Ais iiberzahlige GroBen sind die Durch- 
biegungen der Knoten gewahlt. Ostenfeld gibt an, daB durch die 
Beriicksichtigung der Verdrehungsmomente die Rechnung. derart 
kompliziert wiirde, daB ihre praktische Anwendung dadurch erheblich 
beeintrachtigt ware; die erreiclite Genauigkeit sei auch ohnedies in 
den meisten Fallen hinreichend.

Besonderen Wert legt der Verfasser darauf, Móglichkeiten fiir 
Rechenkontrollen anzugeben, die ja  bei umfangreichen Berechnungen 
statisch unbestimmter Systeme dringend erforderlich sind.

Ais cin wesentlicher praktischer Vorteil der Berechnungs
methode ist hervorzuheben, daB sie es gestattet, ohne groBen Arbeits- 
aufwand die Abhangigkeit des Verteilungsvermogens von dem 
Steifigkeitsverhaltnis der Langs- und Quertrager zu verfolgen. Es 
wird dadurch moglich, mit einfachen Mitteln eine crste Vorstellung 
iiber die Krafteverteilung zu gewinnen, die in den meisten Fallen 
nicht weit von der richtigen entfernt sein wird.

Im zweiten Teil der Arbeit werden praktische Anwendungen 
auf Eisenbeton- und Eisenbriicken sowie auf Eisenwasserbauten 
behandelt. Bei der Anwendung auf den Eisenbetonbau ist auch die 
Platte ais lastverteilendes Konstruktionselement mitberiicksichtigt.

Den experimentellen Arbeiten, die mittels Messungen den 
I\rafteverlauf in Tragerrosten studierten, widmet der Verfasser die 
gebiihrende Beachtung.

Zum SchluB gibt der Verfasser eine iibersichtliche Zusammen- 
stellung von Tabellen, die die praktische Anwendung seines Berech- 
nungsverfahrens wesentlich erleiclitern.

Nicht unerwahnt bleibe eine gute Literaturzusammenstellung.
Die Tatsache, daB der Tragerrost eine auBerordentlich haufig 

verwendete Konstruktionsform ist, sollte jeden Fachmann veranlassen, 
sich mit den Arbeiten zu beschaftigen, die die genauen Untersuchungen 
dieser Konstruktion zum Gegenstand haben. Die Ostenfeldsche 
Arbeit ist ein wertvoller Beitrag zu dieser Frage; sic ist wissenschaftlich 
exakt durchgefuhrt und wird dabei auch den Bediirfnissen des prak
tisch tatigen, entwerfenden Ingenieurs gerecht.

Dr.-Ing. M ehm el, Hannover.

FUr die Sch rifile itun g veram w ortlich : P ro f. D r.-Ing. E . P ro bst, K arlsru h e i. B .; fu r „D ie  B au n o rm u n g ": R eg ieru n gsbao m eister a. D. K . S an der, Berlin . 
V erlog von Ju liu s  S p rin g er i»  Berlin  W . — D ruck von H. S . H erm ann G . tn. b. l i . .  Berlin SW  19. B euthsirafle  8.


